
Württembergitch 
Jfranhen

Leue folge 19

Jahrbuch 
des philrorifchen Vereins für Württembergitch franken 

1937/38

Atit 130 Planen und Abbilbungen

Schwab. Hall 
pitorifdetVerein fürwütttembegisd ftanhen 

1938





Mürttembergitth 
Jfranhen

Leue folge 19

Jahrbuch
des Thiftorifchen Vereins für Württember gifch franken 

1937/38

Atit 130 PYânen und Abbildungen

•chriftleitung: Dr. c. Rolt

Schwab. Tall

$ t ft o r i scb e r Verein für Württembergifc ranken

1938



Verzeichnis der Mitarbeiter
am Tahrbuc (NS. 19) des Historischen Vereins für Württembergisc Franken

Richard 3 o cm t c r, Kommerzialrat, Wien III/l, Hainburger Sttafze 17 
Georg Breyer, Hauptlehrer, Talheim-Vellberg (Kreis Schwäb. Hall)
Karl ® ö 11 i n g e r, Rektor, Crailsheim
Dr. Wolfram Freiherr vonErffa, Hannover, Hertzstrasze 6
Wilhelm Hommel, Stadtarchivar, Schwäb. Hall, Crailsheimer Strafe 26 
Dr. Emil Kost, Studienrat, Schwäb. Hall, Langenfelder Weg 9 (Galgenberg) 
Dr. Wilhelm Murr, Dozent an der Universität Berlin, Berlin-Zehlendorf,

Niemeisterstrafze 144
Dr. Walter Oberkampf, Schwäb. Hall, Schulgasse 3
Theodor Osterritter, Architeft i. R., Waldenburg (Kreis Öhringen)
Ferdinand N a u, Verleger, Öhringen
Gustav Röhrich, Dipl.-Ing. und Architekt, Schwäb. Hall, Mohrenstrasze 1 
Theodor Schmid, Schulrat und Fürstlich Hohenlohescher Archivar, Öhringen
Karl Gchumm, Hauptlehrer und Vereinsarchivar, Neunkirchen bei Hall
Dr. Otto Weller, Studienrat, Schwäb. Hall, Ackeranlagen

Tu unseren Bildern
Der Historische Verein für Württembergisc Franken hat in diesem Sahrbuc gegen- 

über dem letzten die Anzahl der Bildbeigaben noc wesentlich erweitert.
Die meisten Drucstöcke sind Eigentum des Vereins und eigens für dieses Sahrbuc 

durc die Kunstanstalt Graphia, Stuttgart, angefertigt.
Für geliehene 9 r u c st ö c e ist der Verein zu 9 a n f verpflichtet 

folgenden Verlagen:
9 e r [ a g W. K o b Ia m m e r, 6 t u 11 g a r t, für den Druckstoc von Heinsberg, 

Seite 102, aus W. von Erffa, Die Dorstirche als Wehrbau. Stuttgart 1937.
$ e l i n g f c e 9 e r I a g s a n ft a I1,2 e i p 3 i g C 1, für die Erlaubnis zum Abdruck 

des Bildnisses der Marie Therese Charlotte von Frankreich aus R. Bvehmker, Das 
Geheimnis um eine Königstochter. Leipzig 1937.

VerlagGerdinandRau,hringen,für die Druckstöcke in unserem Saht- 
bud) Seite 31, 130, 132 unb 137 aus bem Shringer Heimatbuch, Hohenlohesche 
Buchhandlung Ferdinand Rau. Öhringen 1929.
Die Drucstöcke des Aufsatzes W. von Erffa über Wehrhafte Dor ftirchen in Würt- 

tembergifd) Franken hatte ber Historische Verein für Württembergisc Franken kostenlos 
für bas Buc von W. von Erffa, Die Dorstirche als Wehrbau, Kohlhammer Verlag, 
Stuttgart 1937, zur Verfügung gestellt.

9 r u c: E. Schwendiche Buchdruderei, Sch wäb. Hall



— 3 —

Tnhaltsnerzeichnis
Seite

Heinz Sausele +. Unserem Vorstandsmitglied zum Gedächtnis. (W. Hommel) 4
E. Murr, Zeitgemäsze Sippenforschung in Franken (erläutert an der 

Sippe der Murr zu Weikersheim)   5—26
€. Kost, Die drei Schicksalsfrauen. (Ein Beitrag zur Volfstunde.) Mit 

4 Abbildungen   27—40

G. Nöhrich, Die Keckenburg in Schwäbisch Hall. Eine mittelalterliche 
Stadtadelsburg. Mit 8 Plänen und Abbildungen......................... 41—47

W. Hommel, Zur Frühgeschichte des Taubergrundes und feiner Be- 
Ziehungen zur Reichsgeschichte ..................................................... 48—54

W. von Erffa, Wehrhafte Dorf tir chen in Württembergisc Franken. 
Mit 58 Abbildungen und 1 Sbersichtskarte  55—104

S h. Osterritter, Die französische Emigrantenlegion Mirabeau im 
Hohenloheschen ............................................................................ 105—112

R.o em t e r, Die Dunkelgräfin in Ingelfingen. Mit 1 Abbildung 113—118 
K. 9 ö 11 i n g c r , Die Auswanderung aus dem Kreis Crailsheim .. .. 119—128
€. K o ft — $ h. S c m i d — F. R a u — I h. D ft e r r i 11 e r , Von der 

heimatkundlichen Jubiläumsausstellung in Öhringen 1037—1937. Mit 
29 Abbildungen   129—152

€. Kost, Neue vor- und fr ühgej chichtliche Funde in Württembergisc 
Franken. Mit 24 Abbildungen   153 190

Buchbesprechungen:
K.D. Müller, Gesamtübersicht über die Bestände der staatlichen Archive 

Württembergs in planmäßiger Einteilung. (K. Schumm)........ 190 
$. Chr. Schöll, Die drei Ewigen. (E. Kost).......................................... 190—191
K. Brünner, Die Karsthohlformen des württembergischen Unterlandes. 

(D. Weller) ............................................................................. 191—192
$. Kling, Der Einfluß des Weinbaus auf die Bauernhausformen in 

den heutigen ländlichen württembergischen Weinbaugemeinden des 
mittleren und unteren Neckartals. (®eorg Breyer; mit 5 eigenen 
Abbildungen)   192 195 

Schwäbisches Heimatbuc 1937 und frühere Sahrgänge. (E. Kost) .. 195 
Schwäbisch Sall. Ein Buc aus der Heimat. (K. Schumm)   196—197
Adolf Herrmann, Zum Komburger Kronleuchter und Antependium. 

(W. Obertampf)   197 198
R. Gabel, Die romanischen Kirchtürme Württembergs. (®- Röhrich) 198 
$. Seufz, Hohenloher Baroc unb Zopf. (I. Oberfampf)  198 200
D. Gerhardt, Die Württemberger in Rufzland 1812. (E. Kost) .... 200
O. Gerhardt, Die Württemberger im deutschen Befreiungskrieg 1813 

bis 1815. (E. Kost) ................................................................. 200



Theins Saufele 1
Unserem Vorstandsmitglied zum Gedächtnis

Heinz Saufele, der Heimatdichter und erfolgreiche fränkische 
Voltstumsforscher, wurde geboren am 6. Sanuar 1862 in Weikersheim. 
Seinen angestammten fränkischen Heimatboden hat er zeit seines Lebens, 
Don grösseren Reisen abgesehen, nicht mehr verlassen. Dort empfing er 
seine Berufsausbildung als Lehrer, und dort entfaltete er auc fein Leben 
lang feine Lehrtätigkeit: zuerst als Erzieher in Ilshofen und bann un- 
unterbrochen 35 Jahre lang an der Volksschule unb Landwirtschaftsschule 
in Schwäb. Hall. Hier verbrachte er auc feinen Lebensabend bis zu 
feinem stillen Heimgang am 10. August 1938.

Er hatte die seltene Gabe, feine Heimat mit dichterischer innerer 
Schau zu erleben. Bei Dielen Gelegenheiten freubiger unb ernster Art 
bat er feine Mitwelt bamit erfreut. Kernige Sprüche unb heitere Verse, 
geschöpft aus bem ihm nie versiegenden Brunnen erbgebunbener, im 
Urquell bäuerlichen gebens geschauter Bilder, besonders in feiner ihm 
angestammten fränkischen Mundart, bie er auc sprachlich meisterhaft 
beherrschte, ergaben stattliche Sammlungen, bie auc im Druck erschienen 
unb viel Freude bereiteten.

Daneben war ihm bie reiche unb wechselvolle Geschichte seiner 
weiteren fränkischen wie feiner höllischen Wahlheimat wohl vertraut, unb 
dichterisch verarbeitet, entstanden besonnte unb zur Aufführung gelangte, 
wie auc noc unveröffentlichte dramatische Werke unb Spiele; es fei nur 
an „Hermann Büschler" unb bas in Hall wiederholt aufgeführte „Lands- 
knechtspiel" erinnert. Dafz ein Teil feines dichterischen Nachlasses bem 
Schillermuseum inMarbac als ein Beitrag zur heimatlichen Dichtung bot 
Gegenwart einverleibt mürbe, mag ihm zu berechtigtem Stolz gereicht haben.

Aber auch ber Schule hat er durc besondere Arbeiten heimatkund- 
licher Art wertvolle Dienste geleistet durc bie Mitherausgabe ber 
„Heimatfunde für Stabt unb Oberamt Hall", bie heute noch durc ihre 
volkskundlichen Beiträge über Sitte unb Gebräuche, Volksglauben, 
Brauchtum unb Heimatsagen ihren Wert hat unb behält. Auc des reich- 
bebilberten „Führers durc Württembergisc Franken" ist zu gedenken, 
ben er „zum Verständnis landschaftlich unb kunstgeschichtlic bedeutsamer 
Stätten" in politisch unb wirtschaftlic dunkelster Zeit geschrieben unb 
bamit feine hohe vaterländische Denkart unb Gesinnung bewiesen hat. 
Das Erwachen Deutschlands unb bie Wiederauferstehung des deutschen 
Volkes im Dritten Reic hat ber Vaterlandsfreund Säusele mit vollem 
Herzen begrüßt.

Dafz er jahrelang ein treuer Freund unb Helfer dem Historischen 
Verein für Württembergisc Franken wat, war ihm eine Selbstverstänb- 
lichfeit; baft er namentlich durc eine feiner letzten grösseren Arbeiten, bie 
besonders wertvolle, aber entsagungsteiche Arbeit einer 8 l u r n a m e n - 
fammlung ber Stabt Hall, ben Gelangen des Vereins ganj 
besonders gebient hat, wurde auc dadurc anerkannt, daß er seit mehreren 
Jahren in ben Vorstand gewählt wurde, wo sein Rat gerne gehört wurde.
So schuldet ihm auch unser Verein über bas Grab hinaus Vant. 3. $.
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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.



— 6 —

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. 



— 9 —

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.
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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. 
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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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Die drei Schicfalsfrauen
Ein Beitrag zur Volfskunde

Von E. K 0 ft
6 manches Mal ist schon von Nachdentlichen und Forschern zu ergründen 

versucht worden, wer jene geheimnisvollen Namenlosen sein mögen, von denen 
das uralte Kinderliedchen in allen Verschiedenheiten deuticher ounbarten und 
Landschaften’ sagt:

Hoppe, hoppe Nöszle
3‘Stuttgart steht a Schlötzle
3‘Stuttgart steht a Guckehaus
Gucket drei alte Sungfere raus:
Die ei’ spinnt Seide
Die ander miszt d'Weite
Die dritt, die macht en rote Roc
Für mei herzige tlaane Dock.

ober:
Hofz, hof, hoß
Z'Schtuegert steht a Schloß
3‘Schtuegert steht a goldes Haus
Gucket drei schöne Sungfre raus:
Die ei’ spinnt Seide
Die ander dreht Weide
Die dritt, die mächt en rote Noc
Für unfern liewe Herragott.

Qiefe beiden Beispiele aus dem württembergisch-fränkischen Gebiet aus 
Gulzbac a. K. mögen nur einen Blic auf die Hauptformen biefer, viel abge- 
wandelten Kniereiterverje geben. Was stedt hinter diesen Berlen, Die 
Jauer ober Bäuerin mit Kind ober Enkel auf bem Knie ahnungslos Versagen? 
GS brängt sich ber Gedanke an bic aus nordischer Sage bekannten 0 T e1 
5 o r n e n auf butc bic Frauendreizahl und das Spinnen. Bei dieser Deutung 
betommt bie Bezeichnung ber brei „Sungfern" als alt- ihren besonderen ©in: 
von altem sertommen dölfischer Vorzeit. Auc ihre Bezeichnung als d tei 
KaTien braucht nicht gegen ihr hohes geschichtliches Alter zu iprecer 8m 
Gegenteil: mir missen ja, das so manches Vorchristliche später, ipscit.es jic b n 
dem Volt ans Herz gemachten zäh gehalten bat, im christlichen "itteldltet b

Fortuna Seimatgebundenheit im oberrheinischen Volfs-und

des Oberrheins., , )
2 9(5 dem Lebensalter nach „alte" grauen treten drei geheimnisvolle Spinnerinnen 

helfend auf in bem besonnten Grimmichen Märchen von den drei Spinnerinnen.
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christlichen Mantel umgehängt bekommen hat. Die dritte bei Sungfern macht 
ja auc in der häufigsten Form des Liedchens dem lieben Herrgott einen roten 
Rod. Bei dem Mönc Otfrid von Weiszenburg (9. Jahrhundert) ist cs bie 
Frauengestalt ber Karitas,? „die gleic einer heidnischen Norne bie Tunica bes 
Heilands spinnt".4

Sm Kniereiterliedchen gibt cs statt ber Wendung: „Die britt, bie spinnt en 
rote Nock, für unfern liebe Herregott" noc eine anbere: für unfern lieben 
3 o 11 e I b o c wurde ber Noc „gesponnen". Hier kommen schon neue Rätsel. 
Da ber Noc in dem Liedchen öfter als aus Stroh (Haberstroh) gesponnen 
genannt wird, wäre bie Vermutung möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, 
daß es sic hier um bie geheimnisvolle „Habergeisz" ober „Boc geisz" des Weih- 
nachtsbrauchtums handelt, vielleicht um einen Wachstumsgeist, ber von ber 
einen Jungfrau als Spenderin beflei bet wird. Dasz cs gerabc ein roter Noc 
ist, ben bie eine Sungfrau spinnt, hat wohl ®rünbe uralter Überlieferung. 
Note Röcke finb schon bie purpurnen Königsröcke bes Altertums; in diesen 
königlichen Purpur kleidete bie römisch-katholische Kirche ihre Kardinäle; bie 
Purpurfarbe trägt feit Jahrtausenden ben Begriff bes Heiligen unb Göttlichen 
an sich. Mit bem „roten Noc des Herregotts" sann auc der Grabrocdes 
Heilands gemeint sein (ogl. oben bie Angabe, nach ber bie Maritas bie Tunica 
bes Heilands spinnt!). Uralte vorgeschichtliche Überlieferung bis zurüc zu ben 
Rötelbestattungen ber Altsteinzeit wirft hier nac in ber Auffassung ber roten 
Farbe als Farbe bes Lebens unb ber Anheilabwehr (siehe Handwörterbuch bes 
Aberglaubens VII, 823); rote Decken unb Gewänder für Begräbnis bes Toten 
finb indogermanisch bei Griechen, Römern, Altpersern belegt. 3n Florenz be= 
nützte man noc im 15. Jahrhundert rote Bahrtücher; noc 1867 ließen sic in 
ber Schweiz alte Frauen in ihrem roten Noc begraben. Rot ist auc eine Farbe 
bes w i l b c n 8 ä g c r s an Bart ober Kleidung (siehe Mengis, Handwörter- 
buc bes Aberglaubens VII, 801) unb ber Bart unb Noc Donars, später 
des Teufels. Sollte b a m i t im Kniereitervers bie Abwandlung bes Verses 
zusammenhängen Dom Anfertigen eines roten Nockes durc bie eine ber brei 
Sungfern für unfern „lieben Herregott" zu ber oft gehörten Fassung 
dieses Verses „für unseren lieben Zottelbod"? (!) Mag man nun an eine 
Umschreibung einer uralten verdeckten Glaubensgestalt denken ober nicht, auf 
jeben Fall scheinen hier allerlei verschiedene Bestandteile in bas alte Liedchen 
hineingekommen zu fein, bie vielfach mit ben angenommenen „Schicksalsge- 
statten" etwas zu tun hoben werden. Wenn es sic bei diesen brei Sungfrauen 
um Schicsalsgestalten handelt, bie bei Geburt, Hochzeit ober Tod sic 
zeigen, so bekommt doc vielleicht jene Abwandlung noc einen anberen Sinn, 
baß bie dritte ber Frauen „Haberstroh" spinne (3. B. in Sulzbac a. K.). Sollte 
hier an bas früher allgemein übliche Strohlager bes Toten gebucht sein? 
Wenn in einer der Fassungen bes Liedchens bie andere Frau „bie Weite mißt" 
(anscheinend für ben zu spinnenden Noc), so stellt sich im Hinblick auf ben nor- 
dischen Söttcrglaubcn5 ber Gedanke an bie Nornen als bie „Messenden" ein, 

3 Mit der Caritas wirb im deutschen Mittelalter aber eine ber brei Frauengestalten 
Ainbet, Wilbet unb Warbet gleichgesetzt, Don benen hier noc bie Aebe fein soll.

4 ®rimm, Mythologie, S. 743.
5 Der westgermanische ist leider zu bürftig besannt.
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denen wohl im niederdeutschen Gebiet im mittelalterlich-neuzeitlichen Bolts- 
glauben die „Metten" als Spinnerinnen, ja geradezu als Nornen entsprechen.6 
Sie messen jedem bei der Geburt sein Schicksal zu! Sollte eine Erinnerung baran 
im Volt sic noc in das Liedchen gerettet haben? And wie steht cs mit jener 
Stelle, in der das Verschen sagt, daß bie andere Frau, Weide" „spinnt", „ichält", 
„dreht" ober „flicht"? Zur Erklärung sann bie Tatsache herangezogen werden, 
baff in altdeutscher unb schon in germanischer Zeit bic Weidenrute, mit ber 
heute ber Gärtner noc bic Bäume bindet, als 8 c 1 1 c l benützt worden ist. Tat- 
sächlic leitet ber Sprachkenner Schade (Althochdeutsches Wörterbuch I, 657) 
bas nordgermanische Wort „Norne" von einem altgermanischen Wort für 
„binden", „nerhan", ab. Unb hier bars ber 1. Merseburger Heilspruc 
(10. Jahrhundert) herangezogen werden, wo als westgermanische Schicksals- 
trauen bic „8 b i 1 c n" austreten7 unb Feinde fesselns („suma hapt heptidun", 
einige hefteten bic Hafte), ober Fesseln ber gefangenen Freunde des Spruch- 
fagers lösen („suma clubodun umbi cuoniowidi", einige flaubten um bic Sessel- 
banbe). 3n bem althochdeutschen Wort „cuoniowidi" steckt bas Wort für 
„Weide”. 3m Kniereitervers aber „flicht" bic eine ber grauen „Weide", eine 
Schicksalsfessel? Es ist eigenartig, daß in einem griechischen (also indogermanisch 
verwandten) Bronzebild von brei grauen bic eine bavon einen Strid trägt! 
Die anbere aber eine Nütze aus Sonnenstrahlen. 3n alemannischer unb 
schwäbischer Wendung unseres Kniereiterliedchens nun macht die brüte „das 
Sürchen auf unb läfzt bic liebe Sonn’ (heilige Sonn’) heraus". Es macht ben 
Eindruck, bafe sich an diese brei Frauengestalten, bic im Grund wohl Schicksals- 
gestalten sind, auch Züge anbercr weiblicher Gestalten vorchristlichen ober auch 
antifen Glaubens gehängt haben. Wie ftarf aber bie Schicksalsgestalten auch in 
unserem westgermanisch-süddeutschen Bereich an nordische anflingen, mag 
folgenber hessischer Kinderreim10 anbeuten:

8 Siehe barüber K. von Spiesz, Marksteine ber Volfstunst, S. 50, ferner Sigurd 
Rabe, Metten unb Spinnerinnen, ein Stüc altgermanischer Mythe, Germanien 1936, 
Maihest. — Ob bie Wendung des Liedchens in Ensheim in ber "falz (von £. Siemen, 
Altgermanische Religionsgejchichte, S. 47, mitgeteilt):

„Die brüte schneid’ ben gaben ab, 
ba sinket jemanb in bas Grab"

echt ist ober von einem „Wissenden" beeinflusst, vielleicht auch von antiker Mythologie 
(Parzen), ober ob hier tatsächlich bie nordische Norne im Kinderlieb erscheint, sei 
dahingestellt.

7 Diese 3 b i s e n erinnern an bie nordischen Walküren, von benen besannt ist, 
dafz sie durc bie Lüfte reiten unb in bie Schicksale ber Kämpfer eingreisen. Zu beachten 
ist, dasz bie im Deutschen herangezogenen Kinderliedverse gerabe Sanier ei ter Verse sinb!

8 3m deutschen Volfsglauben sönnen feindliche Leiter mit einem Knoten in ber 
Weidenrute gestellt werden, ebenso ber Dieb durc ben 3äger (Handwörterbuch 
des Aberglaubens V, 17). Die Wirkung der Weideals Sessel (Hemmung) ist 
auch im heutigen Volksglauben noch ersichtlich (in ben württembergischen Kreisen 
Crailsheim unb Öhringen) aus bem Glauben, das Kinder im ersten Lebensjahr, bie 
man mit ber Weidenrute schlägt, nicht wachsen.

• Böhme Deutsches Kinderlied unb Kinderspiel, 1897, S. 979 f.; E. Meier, Kinder- 
reime unb Kinderspiele aus Schwaben, 1851 Nr. 66, Reim aus Wurmlingen.

10 Mlitgeteilt von Ü. Haacke, Zeitschrift für deutsche Bildung 1936, S. 610.
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Mimameide steht auf der Heide,
hat ein grünes Nöckel an,
sitzen drei Sungfern dran:
die eine guckt nac vorne,
die andre in den Wind.
Das Weibsbild an dem Borne
hat viele viele Kind.

Mimameidr ist in der Edda der Mimirsbaum, die Weltesche (Siolswinnsmal 
Strophe 14).

Die Verbindung des „Weibsbilds an dem Born" mit den Kindern im Quell 
(Kindlesbrunnen!) stellt folgende Abwandlung des Kniereiterliedchens her (aus 
Kirchenkirnberg, Württembergisc Franken):

die ein spinnt Seide,
die anber wickelt Weide,
bic britt, bic sitzt am Brunnen,
hat ein Kindle g’funben.11

Die Fortsetzung zeugt vom Humor ber Dorfbewohner auf Kosten ihrer 
lieben Nächsten:

Wie soll's heiszen?
König ober Kaiser.
Wer will d'Windle wasche?
D'Kätter ober d'Lumpatasche. (Saubergäu.)

ober sonst:
Wer soll's Kindle hewe (halten) ?
V' Tochter aus ’m Löwe (Wirtschaft).

Humor stect auc barin, dafz dieser Vers ja beginnt: Hoppe, hoppe, 
Reitersmann. Aber doc liegt im Grund Geburt unb Schicksal hinter diesen 
Versen! Im Zusammenhang mit bem erwähnten Windelwaschen fei dazu eine 
oberbayerische Sage ermähnt12 aus ber Gegend von Ludenhausen, nac ber bic 
brei weiszen Fräulein dort am Fus ihres Schlosses an ben Quellen ihre Wäsche 
gewaschen haben. Dazu vergleiche man bas Schloß bes Kniereiterliedchens unb 
bas obenangeführte Windelwaschen. Auc in Oberrot (bei Gaildorf) kommen 
brei Schloszfräulein geisternd unb zum Waschen zum Wasser herab, unb in 
Neubronn brei Wasserfräulein vom Wasser (Bühlertal) zum Schloß Hohen- 
stein herauf.

Die Gedankenverbindungen führen hier zu jenem anberen volkstümlichen 
6a gen fr cis v o n ben brei singenden Huellnizen, bie auc

11 Dieses Zusammenbringen der einen ber brei Sungfern mit einem Kind könnte 
bie Verbindung mit ber Nuttervorstellung herbeigeführt haben unb damit bas Spinnen 
biefer „Mutter" auf einen Noc für bas Kind bezogen haben. Man vergleiche oben: 
„einen roten Nock, für mei herzige klaane Doc" ober: „für unfern lieben derregott" 
(Christuskind?). Marienvorstellung im Urmuttertum?

12 Schöll, Die brei Ewigen, S. 138. Von ber Stelle des Hügels bes sagenhaften 
Schlosses bei Ludenhausen berichtet Schöll, dasz man Anfang vorigen Sahrhunderts 
beim Graben in bem Hügel bort einen eisernen Dreifuß ein Tier mit brei Fügen dar- 
stellend, gefunden habe. Schöll vermutet ein kultisches Gerät.
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Abb. 1. Der OreinymphensteinvonUnterheimbach bei Öhringen, 
eine römische Bildhauerarbeit unseres heimatlichen Bodens mit angeschlvsener 
Voltsüberlieferung germanischer Art von diesen drei „Nixen als Spinnerinnen.

als Spinnerinnen auftreten und die als mit dem Urbbrunnen und damit 
mit dem G c ic 1 a [ verbundene Gestalten auc bie Jufunft 
Vorhersagen sönnen. Erinnert sei aus vielen Beispielen nur an b i e 
b r c i 93 a ff e r f r a u e n im Nibelungenlied (II. Teil, Hagen-Episode an der 
Donau). Zu ihnen sann auc bic heutige deutsche Volkssage zahlreiche Beispiele 
beibringen. Hier tauchen im Erzählgut unseres Landvolkes solche Wafserfrauen 
ober Nixen auf, welche noch vor nicht allzu langer Zeit zu den Wohnungen der 
Menschen tarnen unb bort in ber Spinnstube mitgesponnen haben, bis ihre 
nächtliche Zeit um war. Diese Sage geht in Württembergisc grauten an zahl- 
reichen Orten mit Brunnen ober Quellen, so in Hessental, Nauenbreßingen, 
Bronnolzheim, Dimbach, Sindeldorf, Oberohrn, Eschelbach, Hrpshirichbac, 
Lichtel-Münster, auch in her Weinsberger, Gerabronner und.Necarjulmer 
Gegend. Im ohringischen bei Anterheimbac zeigt ein schönes Sandsteinrelief 
aus römischer Zeit drei Nixen (Nymphen; siehe Abb. 1)- an diese bier 
bilblic dargestellte Wasserfrauengruppe knüpft sic dort die Bolfsjage, daß 
diese Nixen auch bis in neueste Zeit zu den Menschen ber Gegend getommen 
seien unb gern mit ben Mägden gesponnen hätten. .

Weitere Sagen solcher Frauen beziehen sie auf B ä u m c statt auf Quellen. 
Sier liegt es nahe, an bas Dasein ber nordischen Bornen am Fuß des Zelt- 
eschenbaumes zu denken unb an bas hessische ermähnte Kinderlieb. Wir missen, 
dasz Quellen mie auch Bäume als von Frauen beseelt im germanischen Kult- 
benfen eine Bolle gespielt haben.

Die {Interheimbacher, in römischer Art in Stein dargestellte dallerirauen- 
Dreiheit führt den Gedanken zu einer anberen Frauendreiheit römischer 
Zeit in Ober- unb Biebergermanien, ben sogenannten drei
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Matronen.13 Sie sind neuerdings von der Forschung als häufig zu einem Baum 
gehörig und mit dem Waldfult verbunden ersannt worden.14 Diese grauen er- 
scheinen nac den in ihren Händen ober in ihrem Schoß bargebotenen Gaben, 
Früchten, Blumen ober Zweigen, als Sruchtbarkeits- unb Segens- 
gottheiten. Von ihren Steindarstellungen, wie sie im römisc besetzten 
Gebiet im Rheinland unb in Franfreic gefunden worden sind, finb für uns 
Deutsche beachtenswert diejenigen von germanischem Boden, wo sie als bic 
begabenden (Gabiae, Alagabiae) auftreten,15 unb in ber gorm ber „Matres" 
auc als germanische Stammesmütter (Natres Frisavae, Matres Suebae, 
Matres Treverae, Matres Marsae).16 Das die Matronen auc mit ben Schick- 
salsgöttinnen, den römischen Parcae („Parzen") gleichgesetzt worden sind, be- 
meist eine britannische Snschrift.17 Sm germanischen Norden treten diese Schick- 
salsgestalten als Nornen auf. Dies ist 3. B. ber Fall in ber Geschichte des 
Königs Fridlev (Sago Buc III), ber auf Grund ber Sitte nac ber Geburt 
feines Sohnes bic „oracula parcarum" erfunben will. Diese brei weisen 
grauen, als „nymphae" hier bezeichnet, merben vom König auf Stühlen sitzend 
angetroffen. Die zwei ersten verhiefzen bem Kinde Reichtum unb Glück, bic 
dritte ber Schwestern aber Geiz. Aus deutscher Volfsfage bieten sic 
zahlreiche übereinstimmende Geschichten an.18 Eine zeitliche Brücke zwischen ber 
altgermanischen Zeit unb dem deutschen Mittelalter sonnte bic Stelle fein, mo 
Bischof Burchard von Worms ums Sahr 1000 bic „parcas" nennt.

Daß bic brei grauen (Matronen) in römischer Zeit auf germanisiern 
unb keltischem Volksboden als zum Teil auc in BerbindungmitWald 
unb Baum (Heiligtümern?) stehend ersannt morben finb, ist schon oben 
gesagt morben. Es liegt nahe, im deutschen Volksglauben des Mittelalters unb 
ber Neuzeit Entsprechungen zu suchen. Auc hier treten „Waldfrauen" 
auf (vgl. oben bie sylvanae), bic helfend unb schenkend bem Menschen gegen- 
übertreten. Als dreiweiszeSungfrauenaus dem Wald treten sie öfter 
auf.19 Kennzeichnend ist eine Sage aus Buttstädt in Thüringen,20 nac ber bort 
im „Loh" brei schöne weisze 3ungfrauen an golbenem Tisc anzutreffen finb, 

13 Im römijc besetzt gewesenen Württembergisc Franken finb zu erwähnen die 
Matronensteine von Bödingen, Haug-Sirt, 373 und 375.

14 Lothar Sahl, Zur Matronenverehrung in Niedergermanien. Mit Abbildungs- 
nachweijen. Germania 1937, S. 253—267. — K. von Spieß, Marksteine ber Bolts- 
fünft, S. 62, wo brei solche römisch-pannonische Matronen ben Waldfrauen (Silvande) 
gleichgesetzt merben.

15 Siehe San be Vries, Altgermanische Religivnsgeschichte I, S. 192.
18 Jan be Vries, a. a. 0., S. 192, ferner K. von Spiesz, Marksteine ber Volfs- 

tunst I, G. 46. — Erwähnt fei ferner ber Matronenstein von Meß, auf dem bie brei 
grauen 9 a i a e genannt merben (siehe Noscher, Mythologisches Lerikon 2,2241, unb 

auly-Wissowa 14,534); es ist möglich, daß gerade im Rheinland bie Benennung als 
brei Marien zum Teil bamit zusammenhängt, bie noc im 18.Sahrhundert gebraucht 
morben ist. Sm Kniereiterliedchen treten bie brei Marien ebenfalls auf (siebe ©. 27).

17 San be Vries, a. a. D. I, S. 194.
18 Siehe W. Golther, Germanische Mythologie, 1895, S. 105.
19 Man vergleiche 3. B. bie „Sammelfrauen" von Winzenweiler im Limpurger 

Wald in Württembergisc Franken, E. Kost in ber „Hutzeltruhe", Heimat-Beiblatt zum 
„Kocherboten" Gaildorf, 1935 Nr. 9/10. Auc kommen solche Waldjungfrauen nac 
württembergisch-fräntischen Sagen öfter singend zum Spinnen (vgl. oben S. 31).

20 Abgedruct bei Schöll, Die brei Ewigen, S. 143.
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auf dem köstliche Speisen (Gaben!) stehen. Diesen drei,ohiungfer n"21 
habe das Loh früher einmal gehört. Bei ihrem Tode hätten sie es den Armen 
von Buttstädt vermacht. Hier finden wir ihre schenkende Eigenschaft, die ganz 
erinnert an die oben besprochenen begabenden Matronen. Auc im Bayerischen, 
in Westerhofen bei Ingolstadt, befassen bie „Lohjungfern" Wälder, Wiesen und 
gicker.22 Auffallend oft, in vielen Dutzend Fällen, besonders im bayerischen 
Gebiet nachgewiesen,23 wird Gemeindewaldbesit (Allmend!) den drei 
Jungfern als frühere Schenkung an die Gemeinde zugeschrieben. Diesem untt 
ist Aufmerksamkeit zuzuwenden! Hier an alte, tiefere Beziehungen der ®e = 
m c i n b c bevölkerung zu den drei Waldschenkerinnen zu beuten unb zu bem 
oon ihnen geschenkten örtlichen Landstück, liegt nahe! Der Verdacht aller 
kultischer Beziehungen zu ben brei grauen unb ihrem 
Waldgebiet erhebt sich. Er wird verstärkt durc bas mehrfache Auf- 
treten des Waldnamens „2 o h" im Zusammenhang mit ben brei Sungfern ober 
grauen (siehe oben). ‘Verantwortungsbewußte, sachkundige Forschung ist 
neuestens zu der Überzeugung gekommen,"* daß bas althochdeutsche Wort 
I a o b, I o h, bas eine lichte Stelle („Lute") im Wald bezeichnet, mit altem 
Kultort zusammenhängt, um so mehr als auch das stammverwandte lateinische 
„lucus" „heiliger W alb" bedeutet! Zu den von mir auf Grund obiger 
Ausführungen vermuteten Kultortsbeziehungen ist man auch von anderer Seite 
mit andersartigen Belegen unb auch zum Teil wohl zu weit gehenden Begrün- 
dungsversuchen gefommen.25 Wie im Nymphen-Matronenfult der römischen 
Zeit auf germanischem Boden ein Baum vielfach in kultischer Beziehung zu 
ben brei grauen steht, so erinnern an diese Tatsache auch wieder Musterungen 
des mittelalterlichen unb heutigen deutichen Bolts- 
glaubens. 3n Langenaltheim (Bayern) fanben bie drei Sungfrauen einen 
mit Früchten beladenen wilden Birnbaum an einer Quelle. Hier möge bie Ber- 
bindung von fruchtspendendem Baum, Quelle unb Sungfrau beachtet werden 
(vgl. bie Ausführungen Geite 31). Dort wurde bann nach der Boltsjage eine

21 ßobjungfern werden auc zum Teil die sonst als niedere Gestalten des Volks- 
glaubens erscheinenden Waldweiblein ober Holzfrauen genannt Ganbwörterbuc Des 
Aberglaubens IV, 277).

22 Deutsche Gaue, Kaufbeuren, 13, S. 24.
23 Deutsche Gaue 13, S. 19—31 unb öfter.
24

25

Zan de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte I, S. 265 f.
- GdbBl Die brei Ewigen, S. 63 f. Der Verfasser denkt an heilige Berge, wo 

Kapellen der brei grauen stehen, ober an alten Höhlenkult. Dieser letztere, von Scbl 
als unterirbifcher G r a b f u I1 vermutete Kult führt freilich zunächst von 
meinen Ausführungen unb Wahricbeinlichteiten ab. Für Aufenthalt der Walbirouen 
ober Fräulein in Höhlen gibt freilich bie Bolfssage auch in Württembergiic gr anten 
allerhand Anhaltspunkte, so bie Gage von der Waldjungfer von Weiler bei Rittel- fifebaeb, ferner von ben „gräle" (brei graulem) in den graleslochcrn in Sandstein- 
elfen bei Brettac, unb öfter. - Ein K u 11 o r t b e r b r e i g r a ue n mag sic im 

ehemaliger{Seaientäle”, einem laichen bei Tuttlingen, befunden haben. Dort lebten 
(nach Jirlinger, Jolfstümliches aus Schwaben 1,1) einst nac ber Volkssage „zwei ober 
brei seidinnen, bie Zauberei verstanden. Gie hatten drei © c i mim e Le bjeweber adern noch ziehen bürsten. Die Leute holten hier Heilsames für trautes Zieh, sie 
muhten vorher ben Rosen kultische Ehre erweisen.’ Dazu vergleiche man bas am 
Beginn unserer Untersuchung über Waltüren unb Zdisen als durc bie Lust r e 11 e n b c
grauen Gesagte.

3 Württembergisc Franken



— 34
Kirche erbaut, unter deren Altar die brei Sungfrauen ruhen.26 Thnliche Bei- 
spiele gibt es noc mehr.27 Besonders wichtig erscheint bic Angabe ber Volks- 
Überlieferung von Meransen (bei Briren, Südtirol), wo in ber Mitte bcs steilen 
Weges von Mühlbac nac Meransen an ber „Sungfraurast" (Gebetsstätte!) 
ein Kirschbaum auf bas Gebet ber brei Jungfrauen unb eine Quelle entsprungen 
sein soll.28 Dieses Meransen ist insofern für bic Erforschung bcs Sachverhalts 
mit ben brei Sungfrauen besonders bedeutsam, als hier in ber Kirche eine Votiv- 
täfel zu finben ist, auf ber zwischen zwei knienden 3ungfrauen, bic mit St. Aubet 
unb St. Cubet beschriftet finb, eine gefesselt zwischen Bäumen an diesen mit ben 
Händen aufgehängte nackte brittc zu sehen ist. Sie trägt bie Namensbezeichnung 
St. Quere.29 Am Sägerbrünnl bei Drosendorf (Geras, Niederösterreich) finb 
andenBäumen die Bilder ber brei heiligen Frauen Katharina, Marga- 
retha unb Barbara angcbrad)t.30

Mit ben Namensnennungen von Meransen, Aubet, Cubet unb 
Quere, treten bic viel angeführten Gestalten ber brei Heilrätinnen 
A i n b e t, W i (b e t unb Warbet (Barbara) in ben Kreis unserer Be- 
traebtung.31 On Starnberg (Oberbayern) ist eine Kapelle sogar unmittelbar 
nach ber einen ber grauen „Einbet I" genannt; nac bem Volksglauben 
haben sich bic brei Sungfrauen Ainpet, Gberpett unb Fürpett bort, gegen- 
über bem Petersbronnen (Pet-ersbrunnen?) eine Heine Wohnung gebaut, unb 
diesem Brunnen wird Krankenheilung unb Pflege noch in neuerer Zeit zuge- 
schrieben.32 Die Kapelle „auf ’m Bergle" bei Gengenbac in Baden zeigt im 
Innern zwischen ber heiligen Perpetua (erpet = u. a. Borbet, Worbet!) unb 
Felicitas (gilbet, Wilfet, gürbet) bic „Sancta Einbetta" abgebildet, nach der 
bas Kirchlein bis vor kurzem Einbettentapelle geheißen hat.33 Auc auf 
bem Heiligenberg bei Sugenheim waren neben ber heiligen Anna (Ain-pet) bic 
heilige Perpetua unb bic heilige Felicitas als Patroninnen genannt.33

Ob ein Weg von ber göttlichen Mutter, ber heiligen Anna, besonders 
ber heiligen Anna Selbdritt (!), zu ben göttlichen Müttern ber Germanen 
(Nerthus, grea, grigg) zurückführt, ist erst nach gründlicheren Forschungen zu 
sagen. Jedenfalls finb auc bic im bayerischen, fränkischen unb alemannischen 
Gebiet besonders zahlreich auftretenben jungfräulichen mütterlichen Volks-

26 Deutsche Gaue 13, G. 30.
27 Deutsche Gaue 22, 6. 103, von Langenaltheim bei Pappenheim (Mittelfranken).
28 Fr. Panzer, Bayerische (Sagen und Bräuche, München 1866,1, S. 7.
29 Abbildung bei K. von Spiesz, Marksteine ber Volkskunst I, Tafel 3, unb im 

Wörterbuch ber deutschen Volkskunde von Erich-Beitl, S. 137.
30 F. X. Kieszling, Die Brünnlein von Drosendorf unb Umgebung, 1899, S. 10—12.
31 Schöll, Die brei Ewigen, widmet ihnen ben grössten Teil feines Buches unb führt 

zahlreiches Schrifttum an. Besprechung des Schöllschen Buches siehe Seite 190.
32 Fr. Panzer, Bayerische Sagen unb Bräuche, München 1855,11, S. 437.
33 Diese beiden Beispiele aus Schöll, Die brei Ewigen, S. 106. Man vergleiche 

bort Seite 107 auc bas Beispiel von Andechs mit bem Hilfsgürtel ber Maria für gute 
Entbindung Schwangerer unb ben 1572 verzeichnetenhaylthumb von Sant Ainbeten". 
— Durc Volksdenken, bas sich naiv an bie sinnfällige Ausgestaltung einer vorbanbenen 
(Sprachform wie „E i n b c t" macht, mag durc bas Anklingen des Wortes an „ein 
Bett" bie Frauendreiheit angeschlosien worden fein an bie Legende von ben brei Sung- 
frauen, bie zusammen in einem Bett liegen, auf einem Altarbild aus ber Komburg 
bei Schwab. Sall (um 1480, jetzt im Schloszmuseum Stuttgart). Es finb ber Legende 
nach bie keuschen Töchter eines verarmten Edelmanns, benen ber heilige Nikolaus ben 
Fruchtapfel unb bamit Reichtum unb fruchtbares Nuttertum bringt (siehe Abb. 2).
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Qbb 2. Drei Jungfrauen als keusche Töchter eines verarmten 
Edelmanns empfangen nac der frühmittelalterlichen Legende zum Lohn, vom 
heiligen Nikolaus den reichtum-, glück- und fruchtbarkeitbringenden Apfel. Apre 
ist in der durch die Sür gestreckten Hand des Heiligen schwach sichtbar.) Durch,, 
mäszige Gedankenverbindung im Anschlusz an die drei Sungfrauen Einb et, Allbet 
unb Narbet finb die brci Tochter des Edelmanns in ihrem € in b ett.phne inneren 
Zusammenhang an die Frauendreiheit angeschlossen worden. — Unsere Abbilbung gir 
AnAtardemälbeaus DerKomburg bei Schwäb. Hall wieder aus der Bei um 
1480, jest iMEelossmujeum in Stuttgart; Aufnahme der Eandesbildstelle Württemberg.

heiligen, Sie Brei Rothelferinnen, die Hilfreichen, Heilenden, Warnenden und 
Schenkenden, auc in Geburtsnöten und in bezug auf Kinderlegen, om 
Nordischen finb ja bic „Nornen" auc die Nothelferinnen bei bcr Geburt, so 
paß hier bcr Gedanke an bic brci „Nornen" des Kniereiterliedchens wieder auf 
taucht. Nicht von bcr Sand zu weisen ist bei Ainbet der Zusammenhang mit 
Anna, bcr graften Mutter, um so mehr als die grosze Mutter bei ben Bornern 
bic Anna Gerenna genannt worden ist, unb vielleicht bars bei bcr engen 3e- 
rührung von Römern, Germanen unb Kelten etwa im Rheinland oder im 
Detumdtland auch bas keltische Wort „ana" für Erde für diese Erdmutter bei- 
gezogen werden.35 Die mütterliche Sülle bcr Erscheinung wie auch bic gulle

34 Go im 1 Selqilies. Auc die wohl mit den althochdeutschen 8 b i 1c n (vgl. oben 
ben 1. Merseburger Heilspruch) in Beziehung zu bringenden nordischen Pilen 
P Citeerinen. Sebuftrunen lerne, wenn bu schwangere Frauen / Von der Evtbesrbustsbser ytusk’ztus Sande unb Sliebbinbcn male bie veilzeichen / Unb ben 
Beistand der isen erbitte." (Edda, Sigrdrifumal, Bers 9.)

35 Wie Gchöll dies in feinem Buch, S. 30/31, tut.

3*
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fruchtbaren Schenkensss mag im Germanischen zur Abspaltung der Gestalt der 
nordischen Sulla oder der althochdeutschen Volla Don der Göttinmutter ge- 
führt haben. Wenigstens erscheint diese althochdeutsche Volla als Göttin und 
Schwester der Frija im 2. Merseburger Heilspruch, neben der gleichfalls 
mütterlichen Sunna dort.27 Bei den christlichen Heiligen, die zum Teil die 
drei Jungfrauen Ainbet, Worbetas und Wilbet weitergeführt haben, tritt für 
die Warbet die Babett (Barbara) ein, welche die Sonne auf der Brust trogt.39 
Bei der Barbarakapelle Don Dörzbac (Kreis Künzelsau, Württembergisc 
Franken) erscheint auc die „wveisze Dame", die in jener Segenb als „Sullefraa" 
bezeichnet wird, bic Frau Holle, die oft auc der Percht entspri cht.40 Diese 
Hollefrau tritt ebenfalls auf als bic Hilfreiche, Gebende, Holde (Hulda); einem 
Prinzen verhilft sie in Marktheidenfeld (Bayern) wieder zu Besitz.41 Als Frau 

Holda wird sie schon im 13. Jahrhundert erwähnt in Bruder Rudolfs Bericht: 
„3n der Nacht ber Geburt Christi beden sie ben Tisc für bie Königin des 
Himmels, bic bas Volf Frau $ o I b a nennt, bamit sie ihnen hilft."42 Dafz 
diese Gestalt mit ber Bercht gleichbedeutend ist, besagt bic Bufzandrohung 
des 15. Sahrhunderts gegen biejenigen, welche ben Tisc für die Vorholde 
(= SrauHoldealiasBerchte beeten.43 Dafz es sic hier um Gleich- 
niszauber zur Beschwörung ber Fruchtbarkeit handelt, zeigt ber bis in bic 
neueste Zeit bauernbe Kärntner Volksbrauch, in ber Perchtennac t44 
(6. Sanuar) Brot unb gefüllte Nudeln auf ben Küchentisc zu stellen für bic 
verchtel"; wenn diese davon genieszt, wird ein gutes Zahr!45 Bei ben weih- 
nächtlichen erchtenumzügen bes deutschen Alpengebiets kommen in dieser 
Terchtennacht zum Teil b r e i M ä b c e n a I s P c r c t c I n zum Heischgang 
in ber Steiermarf in bie Käufer.46 Ein bayerisches Poenitentiale bes 15. Jahr- 
hunderts bringt bic 25 ersten Kapitel bes 9. Buches unb bas ganze 18. Buc 
Burchards Don Worms wieder. Darin ist zu entnehmen, dasz bie drei 
Schwestern, bic Burchard auc „Parcas" nennt, Perchten genannt 
iDurben.47 Diese drei Schwestern sind nac dieses Bischofs Beichtfrage (um 
1000 n. 3tr.) non manchen Weibern zu bestimmten Zeiten im Haus an einem

38 3n Frankreic wäre zu vergleichen als Führerin ber bonae mulieres, bonnes 
dames bie Abundia.

37 Man vergleiche Seite 29 bas Kinderliedchen mit ber Sonne.
38 Warbet ober Bor-bet (Dgl. keltisch bor = strahlend, ferner germanisch per-achta, 

Zerhta, bie Strahlende) will Schöll, Die brei Ewigen, S. 40, in bort nachzusehenden 
Wortableitungen als bie „mütterliche Sonne" beweisen.

39 Schöll, a. a. 0., S. 42 unb 122.
40 er-achta = bie Leuchtende.
41 Deutsche Gaue 13, S. 26.
42 Klapper, Schlesien (nac Handwörterbuch bes Aberglaubens II, 1772), G. 219.

43 A. a. 0., S. 219. Man vergleiche dazu bie brei Jungfern mit bem gedeckten 
Tisc im Hrabhügel Don Buttstädt, siehe oben, unb halte baneben bie Tatsache, daß 
Frau Hvlle oft als Toten(Seelen)führerin unb -bewahrerin in Hügeln unb Berq- 
höhlen auftritt.

44 Schon um 1300 heifzt ber 6. Januar Berchtlistag, Berchtentag.
45 Weinhold, Weihnacht, Zeitschrift für deutsche Mythologie 25, S. 300.

18 K. Don Spiefz, Marksteine ber Volkskunst I, S. 51/52.
47 „Tres illae sorores, quas antiqua illa posteritas et antiqua stultitia 

perchtas vocavit." Schmeller, Bayerisches Wörterbuc I, S. 270.
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Abb 3 DieGrauendreiheit auf einem gotischen Schlußstein bei 
Stadt irche in Murrhardt Die Drehung ber Gestalten im geschlossenen 

Ring ist Sinnbild ber Ewigkeit.

mit Speise und Trant und drei Messern gerüsteten Tisc empfangen worden. 
Im 15. Jahrhundert wurde im deutschen Bolksbereic zu Weihnachten unter 
den für I e r c t a mit Speise und Trant besetzten Tisc eine ’flugichar gelegt, 
damit erchta den Pflug segne.48 Der Sinn des Bewirtens wird mit all diesen 
Belegen klar: es wird auf Fruchtbarkeit abgezielt burd) die ’ercht ober die 
(brei) Perchten! Dabei sind die Beschwörungen zeitgebunden, unb bie Spende 
ber brei Frauen erinnert an bie alten, von uns nun mehrfach schon begegneten 
Schicsalsfrauen, bie ja auc Zeitgestalten sind. Selbst bas Spinnen tritt noch 
auf burd) bie 9 Spindeln, bie jede ber brei Sungfern vom Daghof (Oberbayern) 
mit sic trägt.49 Als sic im Zeitengang ewig drehende Dreifaltigkeit treten uns 
solche brei Frauengestalten entgegen auf einem gotischen Schlußstein ber Kirche 
in Murrhardt (siehe Abb. 3), ganz ähnlic wie auf einem solchen ber nicht 
weit davon gelegenen Kirche von “lüderhausen50 (beide in Nordwürttemberg)-

Als Zeitabschnitt des Sahres bedeutsam war bie germanisch bei den Angel- 
sachsen belegte 9 ü 11 c r n a d) t an Weihnachten, zu ber sich auc im Sran eine 
indogermanische parallele finbet.51 Hier handelt es sic um ein jahrbeginnendes 
Mittwinterfest, das geheimnisvolle Beziehungen auch zu den Soten unb 

48 Handwörterbuc bes Aberglaubens VI, 1720.
49 Deren Sinn als Zeitgestalten mit ber Zahl 27 + 3 siehe K. von Spieß, aark- 

steine ber Voltstuns I.
50 Schöll, Die brei Ewigen, Abb. 14.
51 K. von Spiefz, Marksteine ber Volkskunst I, S. 65.
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zur Fruchtbarkeit hat. Dabei führt auc Bercht-Holde das Deer her unge- 
borenen ober ungetauft verstorbenen Kinderseelen durc die Lüfte. Sn Schwaben 
wird vom Volf statt von „Muotes Heer" auc von „Mouter (Mutter) Heer" 
gesprochen!

Daß die Schicksalsgestalt der Frau Holle (ercht) in Teichen unb Höhlen 
bei ben Seelen Abgeschiedener weilt unb aus diesen Gewässern bie neuen 
Seelen der Geborenwerdenden holt ober bringt, ist besannt. Wir erinnern uns 
an bie fruchtschenkenden brei Sungfern ober Frauen an ben Quellen. Der Name 
ber Holle hängt sicherlich mit „hohl", „Höhle", „hehlen" zusammen unb tonn 
zeichnet sic als Toten- unb Geburtsgöttin (Beziehung zur Höhle des Mutter- 
leibes). 3n Berghöhlen wohnen ja auc bie toten Seelen. Die anbere Namens- 
form für Holle, „Holda", aber zeigt bie anbere, strahlende Seite (berht 
strahlend, glänzend) ber Berchta.52

Dafz bie brei „° e r c t e n", von benen schon bie Rede war, ben brei 
Sungfrauen Ainbet, Warbet unb gilbet ihre Seamen gegeben haben, ist mög- 
lich, so baft sic ber zweite Bestandteil „b et" jedes bicser Namen wohl aus ab- 
geschliffenem „percht" über „bert" erklären sonnte.53 Aber vielleicht darf schon 
ein germanischer frühgeschichtlicher Beleg von britannischem Boden beigezogen 
werden. Der von bort stammenbe Weihestein friesischer Germanen an ben 
germanischen Kriegs- ober Rechtsgott ist zugleic zwei göttlichen Frauen, 
Alai siagen, namens Bede unb Fimmilene, errichtet worden.54 Diese Schutz- 
göttinnen sinb zweifellos in bie Reihe ber germanischen Matronen (Mütter) zu 
stellen, ba zwei entsprechende benannt sinb auf einem anberen britannischen 
Weihestein mit ben Namen Baudihillie unb Friagabi (bie huldreic Gebende!). 
Der Name „Bede" ber einen erinnert doc auffallcnb an unsere deutschen 
„Beten", ohne bafe hier ein Zusammenhang bestehen musz.

Einbet, Warbet unb gilbet sinb jedenfalls vorchristliche Bezeichnungen. 
Dafz Warbet auch St. Quere, Gwer, Gewerbet geheißen ist, hoben mir schon 
erwähnt. Eigenartig ist nun das Vorkommen von brei Sungfern Gewehra, 
Widifuna unb Wi nterbring als Kammerjungfern ber frommen Stilla in 
Abenberg in Nittelfranf cn.55 Der Vergleich bes Namens „Widifuna" mit bem 
Dingwort „kuniowidi” (gotisc kunaweda = Fessel!) bes ersten Merseburger 
Jauberspruches ist zu sonderbar, als bass ein besonderer Schluß baraus gezogen 
werden soll, aber wir erinnern uns ber gefesselten St. Quere auf bem

52 Vergleiche die Doppelnatur der Holda-Venus im Mittelalter in jenem Stand- 
bild, das auf ber Vorderseite glänzend schön, auf ber anberen Seite zerfressen unb der- 
wes ist. Abbildung bei K. von Spies, Marksteine ber Volkskunst I, Tafel 9.

53 Eine anbere Erlärungsmöglicht eit ist „bet" aus althochdeutsch „badu" = Kampf 
in Sinn und Geist germanischer Frauennamen. Warbede tonnte von, warjan"=ichüßen 
hergeleitet werden, für Wilbede tonnte ber gotische Mannesname Badwila (Sotita) 
beigezogen werden. Damit kämen bie brei grauen wieder in bie Nähe ber germanischen 
Walküren ober Sdisen, für beren Hereinspielen sic auch Professor Dr. Ernst Kriec 
(Heidelberg) in einer kurzen Besprechung von Schölls Buc („Die brei grauen", Ober- 
deutsche Zeitschrift für Volkskunde 1936, S. 136 f.) einsetzt. Kriec meist u. a. auch auf 
manche Abwandlungen des Kinderliedchens hin, bie mit bem Wunsch: „Bewahr uns 
vor ...!" schlieszen unb damit bie Art eines altgermanischen Heilspruchs anklingen (affen 
(vgl. ben schon ermähnten 1. Merseburger Heilspruch).

54 Siehe Tert unb Erörterung bei San be Vries, Altgermanische Religionsge- 
schichte I, S. 171 unb 201/202.

55 gr. Panzer, Bayerische Sagen unb Bräuche, 1848,1, S. 161.
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Meranser Votivbild! Der Name Widituna sann sic erklären aus althoc- 
deutsch chuena, quena, das „Frau" bedeutet, und vielleicht (?) aus wida in 
der althochdeutschen Bedeutung Von Weide und Fessel, oder althochdeutsch witu 
in der Bedeutung von Wald, Holz. Gefesselt kommen auc die neun (= drei mal 
drei) Schwestern des Volksglaubens vor (nac Srimm, Mythologie 2,1107). 
Eine der Frauen des Meranser Votivbildes trägt übrigens auf ihren Bilddar- 
stellungen öfter eine Kette (meist wohl Schmuckkette) in der Hand.56

Die drei ursprünglichen Schicksalsschwestern waren vermutlich namenlos. 
Der nordische Name Bornen scheint auf deutschem Boden nicht bestanden zu 
haben, es sei denn, bah die gelegentliche mittelalterliche Bezeichnung Nonnen 
für die brei Sungfern eine mundartliche Entstellung unb Verchristlichung des 
Nornen-namens darstellte, was fraglich ist. Als die drei Nonnen werden sie 
aud) in Gegenssprüchen gerufen, zum Teil bis in bie neueste Zeit (u. a. in 
Württembergisc Franken). Für biefe nicht nur auf ben Namen der „Nonnen" 
laufenden „9 r e i f r a u c n 1 e g e n" hat bie Forschung festgestellt, daß ihr 
ältestes bekanntes Vorkommen auf französischen Boden (Bordeaux) um 
400 n. Ztr. fällt,57 was für ihren Ursprung aber nichts zu beweisen braucht. Sn 
manchen ihrer Fassungen ist bas Winden von menschlichem Gedärm beachtens- 
wert, auc nordische Abwandlungen der Segensformel zu beachten, wo bie brei 
Frauen bie Gebärmutter ober ähnliches binben (unb winden, auc spinnen!).58 
Dafz auch unmittelbare Beziehungen des Dreifrauensegens zu ben brei Spinne- 
rinnen bestehen, zeigt ein Heilspruc aus Pramhof in Deutsc-Güdböhmen 
gegen bie „Garnwinde" (Hemmung beim Urinlassen):

„Es sitzen brei Sungfrauen auf einem Marmorstein;
Die eine spinnt grob, bie anbere fein, 
Die dritte spinnt ein Snwindel fürs Garnwindel.
Es helfe Gott Vater usw."

Unsere Betrachtungen haben aus ber Sülle bes zu ermittelnden Stoffes nur 
einzelnes Beispielhaftes unb einige Hauptgrundzüge bringen tonnen. Auf- 
fallend ist bie weltweite Verbreitung ber 8 raucnbreihcit. 
Ihre vielen seitlich unb örtlic verschiedenen Erscheinungsformen brauchen nicht 
einmal in unmittelbaren Zusammenhängen und Beeinflussungen zu stehen. Der 
alte, indogermanische unb vielleicht sogar noch weiter verbreitete Glaube ist 
offenbar immer wieder, nac Zeit und Raum wie Auffassung verschieden, neu 
verkörpert, ob es sic nun um bie chinesischen brei Sungfrauen unter bem Apfel- 
baum, bie slawischen Swetice, Nucka unb Keltna, bie keltischen tria fata, bie 
griechischen Moiren, Parzen, bie englischen weird sisters ober endlich um bie 
Nornen handelt.59 Aber auf europäischem unb deutschem Boden bürsten bie 
meisten {hnlichteiten doc mittelbar ober unmittelbar auf gemeinsame Ur-Über-
lieferung zurückgehen, weniger auf spätere Entlehnung. Wie alt bie Schidials- 
frauen-Oreiheit schon fein mag, sann vielleicht aus ben Forschungen bes Bolts- 
tundlers Karl von Spieß hervorgehen;60 dieser beutet bie brei Gestalten auf ber 

58 Belege siehe Schöll, Die drei Ewigen, S. 22.
57 Handwörterbuch des Aberglaubens II, 438.
58 Handwörterbuch des Aberglaubens 11,443.
59 Schwarz im Handwörterbuch des Aberglaubens VI, 1133.
60 K. von Spiefz, Marksteine ber Volfstuns I.
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germanischen Gesichtsurne von Srabau (Westpreuszen, um 600 v. Ztr.) und auf 
derjenigen von EIsenau (Kreis Schlochau)61 auf die Schicksalsfrauen. Manche 
Nebenfiguren mögen sic mit diesen im Laufe langer Zeit vermischt und über- 
kreuzt haben aus volkseigener ober sogar fremder Überlieferung, aber bic 
Grundgestalten sinb auc bei Namens- unb Jeitwechsel in christlicher Zeit 
geblieben in ber Grundebene des erbgebunbenen Volkes, in ber Jahrhunderte 
unb Sahrtausende nur ein Tag sind.

Abb. 4. Die Frauendreiheit als heiliges „ r e i g e 1 i c t" im Tür- 
bogenfeld der Kirche in Forchtenberg am Kocher, Kreis Ohringen (Württembergs 

Franken). Aufnahme W. Weber, Shringen.

61 A. a. O., S. 57—59.
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Die Rechenburg in Schwäbitch Tall
Eine mittelalterliche Stabtadelsburg

Von G. N ör i c
Mit 6 Matzaufnahmen unb 2 Lichtbildern bcs Verfassers

Betrachten wir das Haller Stadtbild vom Alnterwöhrd aus, so fällt uns im 
klaren Gefüge der Giebelhäuser neben dem „Neubau" die Kecenburg auf, 
die als 6 t e i n b a u s mit ihrem 8 a c w e r1 a u f 1 a 8 die Dächer überragt.

Die Kecenburg zählt als eine von den sagenhaften „Sieben Burgen" zu den 
ältesten Läufern Halls. Der flüchtige Be- 
schauer sieht heute allerdings wenig von der 
ehemaligen Burg, obwohl sie bic besterhaltene 
ist. Die Keckenburg ist eine Stadtadelsburg 
aus ber Hohenstaufenzeit. In Regensburg 
sehen mir noc mehr berartige Wohnburgen 
innerhalb bcs Stadtkerns.

Es soll hier weniger auf bic Bewohner der 
Burg unb ihre Geschichtet als auf bic Bau- 
geschichte cingcgangcn werden. Die 1,20 m 
starten Mauern mit Buckelquadern sind noc 
bis zu einer Höhe von 17 m erhalten. 3m 
Keller haben mir ein großes Gewölbe mit 
übercinanbcr liegenden kleinen Gewölben 
gegen bic Westseite. Der Kellerabgang ist 
1627 erneuert worden, wie diese Jahreszahl 

Abb. 1. Ein frühgotisches Fenster- 
paar im 3.Obergeschoß der Recken- 
bürg, Auszenseite nac Norden. 
Dieje Fenster, 1,45 m hoch, 0,42 m 
breit, aus ber Stauferzeit sind 
1937 freigelegt worden beim Aus- 
bau ber Keckenburg-Schausamm- 
(ung im anstoszenden Rebenge- 
bäube im Raum ber jetzt dort auf- 
gestellten mittelalterlichen Stein- 
unb Holzbildwerke, Untere Herrn- 

gaffe Nr. 8, im 1. Stock.

an ber Westseite unb an den kleinen Kellerein- 
gängen bezeugt (siehe Abb. 2). Das Erbs 
g e 1 c o sz (in Höhe bcs Kec enhof s) mar 
früher Stall unb ist sehr einfach gehalten mit 
Steinpflaster unb zwei berben eichenen Säulen 
mit AInterzug unb sichtbarer Balkendecke. Das 
1. Obergeschoß (heute Bibliothef bcs 
Historischen Vereins für Württembergisc 
Franken) zeigt uns fast noc ben Ursprünge 
liehen Raum. Er enthält zwei einfache eichene 
Pfosten mit AInterzug, an alten Fenstern ist 
auszen ein Bruchstüc an ber Nordseite, er- 
halten, an ber Südseite innen eine gotische . . 
Nische sowie eine vermauerte Nundbogenpforte (vom Nebenhaus erfennbar), 
an ber Ostseite beuten innen eine Nische unb auszen Reste eines Steingewänbes 
auf einen Eingang. SD wie diesen Raum müssen wir uns die früheren DeichpTle 
ber Keckenburg vorstellen: einräumig, mit einläufiger Steppe aber Seiter. die

1 Über die Geschichte ber Keckenburg hat Stadtarchivar WHommel im, Haller Sag- 
blatt" vom 13 Suni 1936, Nr. 135, einen Abrißz gegeben mit Abbildungen des Statt- 
meifterebepaars Ganwald aus ber Barodzeit unb mit Aufzenansichten des Gebäudes.
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Balkenlage zeigt uns noc die enge Auswechslung für eine Treppe. Sm
2. O b c r g c 1 c D s (= Erdgeschoß in Hohe der Unteren Herrngasse, heute DDI=
und frühgeschichtliche Sammlung des Vereins) sehen wir innen an der Nord-

Abb. 2. Die Talseite (Westseite) der Keckenburg.
Mafzstab 1:200.

und Südseite je ein gekuppel- 
tes, altes frühgotisches Fen- 
fter. Im 3 Obergeschoß 
(heute Barocksaal) ist dieses 
Doppelfenster am besten er- 
halten unb von auszen zu- 
gänglic (siehe Abb. 1). Über 
dem heutigen Barocksaal be- 
fanb sic früher wahrschein- 
lief) noc ein altes Seschosz, 
benn die Höhe ber ursprüng- 
lieben Räume war niedriger. 
Wie bas alte Steinhaus, bas 
vollständig frei stand, früher 
oben endigte, wissen wir nicht. 
Wahrscheinlich war cs fein 
Giebelhaus, ba sonst die Sie- 
bei massiv gemauert wären, 
sondern hatte ein Zelt- ober 
Walmdach.

Der 8 a c w c r f a u f f a 1z 
ist etwas jünger (siehe Abb. 2, 
4, 5 unb Grundriß 1:150 
Abb. 7). Bemerkenswert ist, 
bafe bic beiben Fachwerkgiebel 
nicht gleich gestaltet sind. Die 
Ostseite zeigt uns bas Bild 
eines fast altschwäbischen 
Fachwerkgiebels um 1480 bis 
1500 (siehe Abb. 4 unb 5). 
Die Büge sind schwalben- 
schwanzartig angeblattet unb 
mit vorstehenden Holznägeln 
an ben Verbindungsstellen 
befestigt. Diese Konstruktion 
finden wir in Hall noc an 
verschiedenen Fachwertbauten 
(3.3. Anterlimpurger Strafte 
Nr. 53 bei ber Arbanskirche, 
Hirtenscheuer unb noc viele 
anbere). Die Dachkonstruf- 
tion zeigt liegenbe Stühle 
unb im 1. Dachgeschos ein 
Hängewerk für bic Saaldecke. 
Anders ist ber Westgiebel 
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gestaltet (siehe Abb. 2). 
Das Fachwert ist hier 
regelmäßig aufgeteilt, 
es ist ein mehr frän- 
tischer Fachwerkgiebel 
des 18. Jahrhunderts. 
Diese Seite ist Wetter- 
feite, der Giebel mußte 
hier erneuert werden, 
als schon eine andere 
Bauart herrschte. An 
der heute teils vet- 
bauten Nordseite sehen 
mir vom Speicher des 
Nebenhauses aus noc 
Reste der alten Fach- 
werkskonstruftion.

Die B a r o c 3 c i t 
hat die Burg gründlich 
umgestaltet. Es war die 
Zeit, die große Prunk- 
räume schuf, die Zeit 
nac dem Stadtbrand, 
in der die Rathaussäle 
entstanden sind. Wahr- 
scheinlic ist unter dem 
Stättmeister San- 
wald, dessen Wappen 
aus dem Anfang des 
18. Jahrhunderts sic 
in Stein gehauen am 
Hoftor befindet, umge- 
baut worden. Die wei- 
ten Fenster der Ost- 
und Westseite sowie an 
ber halb verbauten 
Nordseite stammen aus 
dieser Zeit und sind 
damals vergrößert und 
mit einfachen Barock- 
gewänden versehen 
worden. Die aufwän- 
bige unb zweiläufige 
eichene Treppe mit 
ihren Holzballustern, 
bie durc bas ganze 
Haus führt, rührt auc 
vom Umbau her (siehe Abb. 3. Querschnitt von Nor b nac Süd durc die Meisenburg.
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Abb. 6. Grundrifz des 2. Obergeschosses (von der Bergseite her 
das Erdgeschofz) der Keckenburg mit dem östlich vorliegenden dof 

Maszstab 1:150.
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Abb. 3). Im 2. O b c r g c 1 c o s (heute vor- und frühgeschichtliche Sammlung) 
wurden zwei längsgerichtete Räume mit einfachen Stuckdecken geschaffen (siehe 
Abb. 6). Eine kräftige, derbere Stuckdecke haben mir in dem kleinen Saal 
desoberstenGejchvsses (Fachwerkgeschosz, heute geteilt) (siehe Abb. 7).

Das Köstlichste aber, das uns bei barocke Umbau hinterlassen hat, ist ber 
MufitsaalderSanwald (siehe Grundriß 1 :150, Abb. 8 unb Schnitt 
Abb. 3). Die Grundfläche ist beinahe quadratisch, ber reiche eingelegte Fufz- 
boben mit eichenen Friesen in Sternform ist ein Meisterwerk. Die Decke ist als 
reiche Stuckdecke ausgebildet mit einem farbenfrohen Freskenbild, bas Gehör 
darstellend, mit 4 Medaillons in bcn Ecken, die anbcren 4 Sinne verkörpernd, 
fast zu schwer gegen bie zierliche Stuckgliederung ber Wände. Sehr zart sind 
bie tiefen Fensterleibungen in Stuc behandelt. Die Türe ist eine reiche Holz- 
einlegearbcit mit kunstvollem Messingschlofz.

Die beigefügten Mafzaufnahmen sollen, soweit möglich, bcn alten Bestand 
anzeigen unb zu weiteren Forschungen über bie Althaller Stadtadelsburgen 
Anregung geben.2

2Die KedenburghataufderKocherseite (Salseite, Westseite) in dem 
an sie angrenzenden Kedenhof ihre Wirtschaftsgebäude gehabt. Sm Stall 
des heutigen Wirtschaftsgebäudes von grant im Keckenhof findet sich noch der einstige 
Burgbrunnen als rundgemauerter Schacht. Der Keckenhof selbst grenzte mit ber 
ihn abschlieszenden Stadtmauer an den Kocher.

Im Keckenburg-Anbaugebäude (Haus Untere Herrngasse Nr. 8) ist gegen bie gajie 
zu noch ein kleines Torwarthaus feststellbar; es könnte aus ber Zeit des 
Barod Umbaus stammen; bas Barockportal des Gebäudes Nr. 8 ist angrenzend davor- 
gesetzt. Das Sorwarthaus ist bann in ber Barockzeit ober später in bas Kedenburg- 
Anbaugebäude Nr. 8 baulic einbezogen worden unb bient heute als Empfangszimmer 
für Museumsbesucher. Der Schriftleiter.
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Zur Jrühgefchichte des Caubergrundes und seiner 
Beziehungen zur Reichsgefchichte

Von W. Hommel

1 . Durc die glückliche Heimkehr ins Reich sind auc die Reichstleinode von 
Wien in ihren ehemaligen Aufbewahrungsort, auf Nürnbergs Kaiserburg, zurück- 
gebracht und in eindrucksvollster Feier in des Reiches Mitte aufbewahrt worden.

Die Wiedererstarkung eines tiefen Neichsbewusztseins liefe aber auc eine 
frühere Bewahrerin des Kronschatzes, die Reichsfeste Trifels in der Vorder- 
pfalz, zu neuem Leben erwachen; ihre Bauelemente mürben durc umfassende 
Grabungen in ihre einzelnen Bauabschnitte zerlegt unb würdevoll instand ge- 
setzt. Alm 1125 unb um 1295 lagen bie Reichskleinode nach geschichtlichen 
Quellen auf diesem Trifels.

Die Auseinandersetzung über bie früheste Geschichte dieser Reichs- unb 
^önigsburg1 führt uns auc in bie Geschichte Ostfrankens unb des Tauber- 
grundes, genauer in bie Frage, ob ber „Diemar, capitaneus de Drivels“ 
identisch ist mit bem Diemarus, ber „miles de Rotingen (= Nöttingen)" unb 
„capitaneus“ (wohl hier Gebietsverwalter) Deutschlands genannt wird, ber 
eine um 1080, ber anbere um 1100 am gleichen Qrt bem gleichen Kloster Hirsau 
Güter vermachend, beibe strittigerweise teils bem Hochadel, teils nur ben 
Ministerialen zugerechnet! Einer ber beiben ist Eigentümer bes Trifels gewesen 
als erster nachweisbarer Besitzer, unb als erster nach ber Burg genannt. On 
ber ausgezeichneten neuen Württembergischen Kirchengeschichte, Band I: „Bis 
zum Ende ber Stauferzeit", unseres Altmeisters K. Weller werden „bie 
Edlen Erkinbert unb Diemar von Röttingen" neben bem Edlen Sigehard von 
Wolfsölden-Backnang unb neben einem Grafen Adalbert von Egisheim als 
hervorragende Stifter genannt, unb Seite 194 sagt er: „Eine besonders reiche 
(Stiftung mar bie bes Ebcifreien Diemar von Nöttingen, ber 
1102 selbst Nönc (in Hirsau) mürbe unb bem Kloster seinen reichen Güterbesit 
in Nöttingen an ber oberen Tauber zubrachte." Wenn bie Möglichkeit besteht, 
daßz beibe Diemar gleicher Adelsstufe angehören, so märe mohl auc bie Mög- 
liebfeit, bafe mir Vater unb Sohn in diesen eblen Stiftern vor uns haben, nicht 
von ber Hand zu weisen. Schreibmüller im angeführten Aufsatz will bie Stelle 
für Diemar alt 1081 mit: „Der Edelherr Diemar, her Besitzer bes Trifels" 
übersetzen, so bafe mir vermuten sönnen, Diemar jung (1103) hohe bas väterliche 
Stammgut ober Handgemal in Göttingen übernommen, als ber ältere ben 
Trifels ermarb. Auc unter bem frommen Stifter für bas 1078 neu gegründete 
Kloster Komburg, bem Grafen Adelbert von Bilriet, einem Verwandten bes 
Nothenburg-Komburger Hauses, trat um 1085 als Zeuge ein „Ebler Diemar" 
auf, ber sich nach ber bebeutenben Reichsburg Burleswag bei Crailsheim 
nannte, bie er wohl mit in Verwaltung hatte. Er sonnte vielleicht selbst einer 
unserer beiben Diemar sein!

1 Die Westmart, Beilage „Völkische Wissenichast", Juli 1937, Heft 10, S. 242: 
Hermann Schreibmüller, „Der Trifels als Reichsburg .
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Noc wichtiger aber erscheint uns dieses Geschlecht durch die Verheiratung 
einer Schwester mit Graf Hugo von Straszburg, der nac der einleuchtenden 
Untersuchung Gchreibmüllers wohl nur der Graf Hugo von Egisheim 
sein kann, der zu dieser Zeit Gaugraf im Nordelsas gewesen ist. Er ist ein Glied 
jenes bedeutenden Grafenhauses, das mit der Gründungsgeschichte des Stifts 
ohringen von 1037 aufs engste verknüpft ist und zum Königshaus die innigsten 
verwandtschaftlichen Schiebungen hatte, auszerdem wohl auc mit dem Rothen- 
burg-Komburger Grafenhaus, aus dem sie den Sogt für ihre neue Stiftung 
Öhringen wählten!

2 . Ein hervorragender Stifter für Hirsau und Komburg, die beiden Neu- 
gründungen jener Zeit, war Wignand v d n I a i n 3 = € a ft c l, der auch 
einmal Wignand von Igersheim genannt wird, also auc zum Caubergrund 
besondere Beziehungen hatte. Er stiftete in 19 Orten zwischen Neckar, Tauber, 
Kocher und Zagst für Komburg etwa 140 grosze Hofgüter unb runb 80 Morgen 
Weinberge, gemeinsam mit seiner Gemahlin Adelheid. Nun bat sic vor einigen 
Fahren bei der Sammlung der Mainzer Urtunben zum 1. Mainzer Urkunden- 
banb ein Pergamentschriftstüc vom Sahre 1104 gefunden, bas von Professor 
Mettler in ber Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte, 40. Sahrgang 
1934, eingehend besprochen ist, ba cs eine Stiftung für unser Kloster Komburg 
zum Inhalt bat, bic der obengenannte Wignand unb feine Gemahlin Adelheid 
vollziehen. Sie übergaben barin durc bestimmte Treuhänder eine Mühle am 
Rhein mit der Bestimmung, sie bem Kloster, wo ihre Töchter Gepa unb 
Rilint einmal bauernb bleiben mürben, zu übereignen. 3n derselben Urkunde 
übergeben sie auc an Komburg ein Haus in Mainz, dessen Zins zur Hälfte ben 
Töchtern unb nach bereu Tod ganz diesem Kloster entrichtet werden soll. Mettler 
gibt bic jebem Tiefersehenden sic aufbrängenbe klare Deutung dieses zu- 
künftigen Klosteraufenthaltes für bic Wignandschen Töchter mit Klein-Komburg 
an, das nach ben Chronitberichten Widmans bald barauf als ein Frauenkonvent 
gegrünbet wurde. Es ist nun aber sehr verführerisch, über Mettler noch weiter 
zu gehen, unb bic beiben Töchter Gepa unb Rilint in ber Umgebung ber zahl- 
reichen anberen Mitstifter für Komburg zu suchen. Wignand scheint mit Graf 
Heinric von Rothenburg-Komburg, dem jüngsten des aussterbenben Grafen- 
geschlechts, ganz besonders verbunben gewesen zu sein, ba er gemeinsam mit ihm 
unb ihren beiben Gemahlinnen das Frauenkloster Komburg stiftet, in bem ihre 
Frauen auch ihre letzten Lebensjahre beschlossen. Heinrichs Sattin aber helfet 
Gepa, unb es liegt nahe, sic für Wignands Tochter Gepa selbst zu halten. Es 
ist sehr wohl dentbar, bofe Heinric sic erst nach ber Stiftung Wignands von 
1104 geheiratet hat, obwohl sie schon in ber zweiten Arkunde des Komburger 
Schentungsbuches genannt ist. Aber dem Inhalt ber Urkunde nach muß Heinrich 
diese erst sehr spät ausgestellt haben, vielleicht erst kurz vor seiner Gründung 
von Klein-Komburg 1108, unb so glaubte Wignand noch für ihre Zutunst durc 
bic Urfunbe sorgen zu müssen. 3n bem gleichen Testament Heinrichs von Kom- 
bürg aber wird auch Rilint genannt, bic ein Gut in Talheim bei Vellberg erb- 
weise befafe, das er selbst verwaltete unb das in nächster Nähe von ben anderen 
Stiftungsgütern Heinrichs (Sulzdorf, Otterbac usw.) lag; bas mag bic andere 
Tochter Rilint des Stifters Wignand unb seiner Gemahlin Adelheid gewesen fein!

Die Verwendung von Mittelsmännern ober Treuhändern bei Stiftungen 
unb Gütertauschen war oft zweckmäfzig unb gegeben, unb so finden mir auch in

4 Württembergisc Franken
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der Stiftung "falzgraf Heinrichs von Laac mit feiner Gemahlin Adelheid von 
Orlamünde von 1088, wo er Seile eines Guts in Creglingen an St. Nikolaus 
auf Homburg vergab, die Mithilfe eines Grafen Goswin, den man aus vet- 
schiedenen Gründen für den Goswin II. von Stahlec halten muß, den Srofz- 
Vater von Pfalzgraf Hermann III. von Stahleck; nac neueren Untersuchungen 
Kimpens2 ist er ein Schwager des Arfundenausstellers Heinrich von Laach, 
dessen Schwester er heiratete. Bezeugt und unterschrieben ist diese pfalzgräfliche 
Arkunde gerade and) von Graf Heinrich von Rothenburg, als dessen Gattin wir 
die Gräfin Gepa kennen gelernt haben.

Diese Gepa war aber auc eine grosze Wohltäterin des Reformflosters 
Hirsau im Schwarzwald, genau so wie Wignand von Main-Castel-Sgersheim, 
der fast allein den dortigen Neubau von St. Peter und Paul bestritt. Nac 
Oberamtsbeschreibung Mergentheim 1880, Seite 833, schentt nun weiter die 
ostfränkische Gräfin Gepa dem Kloster Hirsau 12 Huben und 1 Weinberg in 
Wermutshausen, bittet aber, daßz bas Kloster diesen Besitz gegen eine Ent- 
schädigung von 30 Jt an ihren Bruder Goswin abtrete. Auc in einer 
Stiftungsurkunde für Kloster Amorbac gibt bcr Bischof Emehard von Würz- 
bürg, ber Bruder von Graf Heinric von Nothenburg-Komburg, im Jahre 1099 
als cbclgeborcne Zeugen an: seinen Bruder Heinric unb einen Goswin von 
Mergentheim. Es gibt aber auc 1103 ein Ebo unb sein Sohn Goswin von 
Mergentheim Güter in Röttingen im Lande Ostfranken in ber Grafschaft 
Mergentheim an Hirsau. Dieser Goswin sann nun allerdings nicht ber gleiche 
fein wie Goswin, ber Bruder Gepas, bcr vermutlich Wignand zum Vater hat. 
Aber wie Wignand 1103 noch lebte, könnte auc ein Bruder (von Goswin II.) 
noc am Leben gewesen sein, unb dessen Vater wäre bann Ebo, wie bie Urkunde 
will. Ob bie weiteren Nachkommen des in Göttingen begüterten Ebo, nämlic 
fein Sohn Allrich, unb dessen Söhne Ulrich unb Erchembert, bie Schenkungen 
aus Röttingen usw. an bas St.-Michaels-Kloster in Bamberg machen, auc 
hierher gehören in bie adelige Goswinidenfamilie, ist schwer zu entscheiden! 
Die gleichen Güter in s2ßermut5baufcn unb in Röttingen sprechen dafür! Da 
auc in Waldmannshofen nac einem erst später aufgefunbenen Kaufbrief von 
1163 bas Domkapitel in Bamberg grossen Besitz in Waldmannshofen hatte, 
ben Kaiser Friedric I. Barbarossa „m it Ausnahme eines gewissen 
Bergs unb b e m ganzen, unversehrten Umfang eines alten 
Graben s"3 um 60 vl Silber erwarb, unb auc bie ganze Umgebung, wie 
Stanborf, Biberehren, Niederrimbach, Röttingen von Bamberger Gut durch- 
setzt war, trotzdem hier wie in bcr ganzen Umgebung bas Bistum Würzburg 
zuständig war, auc noc nac Errichtung des Bamberger Bischofstubls 1007, 
so müssen auc hier innere dynastische Beziehungen vorhanden sein, bie soviel 
frembe Besitzrechte im Würzburger Sprengel rechtfertigen unb erflären! Denn 
auc bie Gründung von Kloster „Locarden" (Lochgarten), heute Luisgarde bei

2 Kimpen: „Ezzonen unb Hezeliniden"; in „Mitteilungen des Österreichischen 
Instituts für Geschichtsforschung", Ergänzungsband XII, 1932.

3 Hier werden noc nach 11/2 Jahrtausenden Höhenbefestigungen bei frühen Eisen- 
zeit mit Mauern unb Gräben als unversehrt unb in ihrem ganzen Umfang bestehend 
urkundlich ermähnt — ein seltenes Zeugnis für bie Dauerhaftigkeit unb Gediegenheit 
vorgeschichtlicher Befestigungsweise! Es ist höchstwahrscheinlich ber „Altenberg" bei 
Burgerrot mit ber dort befindlichen Kunigundenkapelle (Heilige Kunigunde von Bam- 
berg!) über bem reizenden Gollachflüszchen, zwischen Röttingen unb Aub.
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Schäftersheim, durc die Kanoniker Konstantin und Siselbrecht von Kloster 
Lorc „auf ihrem väterlichen Grund und Boden" ist noc ungeklärt, ebenso wie 
auc der frühe Besitz der Grafen Don Poggenburg (Kanton Thurgau in der 
Schweiz) und der Herren Don Stühlingen (bei Schaffhausen) in unserem 
Schäftersheim an der Tauber.

Aber sowohl das hochadelige Geschlecht der Egisheimer durc seine 
Verbindung mit dem edelfreien Hirsauer Stifter Diemar Don Röttingen, wie 
auc bic pfalzgräflichen Familien ber © o $ w i n i b e n unb ihrer verwandten 
Geschlechter sind bic Präger all ber engen Beziehungen unb Bindungen an bic 
grössere Geschichte des Teiches gewesen.

3 . Seit alten Zeiten ist Creglingen ein Bestandteil ber ältesten Nebenlinie 
des Hauses Hohenlohe-Weikersheim, nämlic der HerrschaftBrauned, 
bie 1230 zum erstenmal genannt wird in bem Röttinger Teilungsvertrag 
zwischen Gottfried unb Konrad Don Hohenlohe, wobei Konrad bic Herrschaft 
Braunec übernahm. 3m Sahre 1300 finden mir zum erstenmal Ortsadelige 
Don Creglingen in Beziehung zu Brauneck, unb vielleicht wurde Hohenlohe- 
Braunec mit bem Dorf Creglingen betraut, als um 1287 bas Patronat über 
bie Kirche Peter unb Paul in Creglingen bem Hochstift Würzburg einverleibt 
wurde, während es bis dahin zum Kloster Homburg gehört hatte.

Aber wenn dieser getreue Konrad, ber seinen Kaiser auf allen Kriegszügen 
begleitete unb sein oberster Feldhauptmann unb Ratgeber mar, auc im Befiß 
dieser heute noc als Ruine herrlichen unb mächtigen Burg gewesen ist, so ist 
bamit nicht gesagt, bafe er sic auc erbaut hätte. Ein mächtiger Bergfrit be- 
herrscht heute noc ben Burgplatz, unb Reste ber alten Burgkapelle, vorgotijche 
Gteinmetzzeichen unb romanische Baureste weisen immerhin aus etwas ältere 
Zeit; in Creglingen mar bebeutenbes altes Reichsgut, zur Herrschaft Braunec 
gehörte bie Reichsfeste Reichelsberg bei Aub, unb spät noc hatten bie pfalz- 
bayerischen Herzoge Rechte an Brauneck, bie wohl aus bem pfalzgräflichen 
Erbe stammten, bas sie Don ben Staufern erheiratet hatten. Noc 1163 erwirbt 
ja Friedric Barbarossa aus ber Hand Bambergs ein großes Gut in nächster 
Nähe (Waldmannshofen), unb bie bebeutenben Geschlechter Creglingens selbst, 
bic mit dem Hause Luxemburg schon um 1040 verquickt sind, weisen auc für 
Brauned aus bedeutende Besitzer, schon ehe die Linie $ ohenlohe-Braunec auf- 
tritt. Der Name, ber nac alter Schreibweise „Brunegge" heizzt, könnte an sic 
das „braune Ec" bebeuten. Es ist aber wahrscheinlicher, daß dieser Name auf 
einen Besitzer ober Erbauer Bruno zurückgeht. Er meist bann aus ein anderes 
Geschlecht als bie Hohenlohe, bei benen ber Name Bruno nie vorkam, seit man 
ihre Geschichte kennt (etma 1150).

Dagegen sinben mir aus ber Suche nac Brunonen aus bem 12. Schr- 
hundert bei nur ritterlichen Geschlechtern ber Umgebung ben Namen selten, aber 
bei einigen hochadeligen Familien immer wiederkehrend. Ein solches ist das 
Geschlecht ber € g i $ b e i m c r, bie schon 1037 durch ihre grofze ©rünbung des 
ohringer Klosterstiftes sich in ber fränkischen Landschaft zwischen Heilbronn und 
hall ungemein begütert zeigen unb, mie ic im Haller Heimatbuc 1937 zu 
zeigen versucht habe, schon vor dem Sahre 1037 ins Fränkische hereingespielt 
haben. Oben haben mir ja auc bei bem Edelfreien Diemar, sei er nun von 
Prisels ober von Nöttingen, eine eheliche Verbindung festgestellt, bie vor bem 
Jahre 1089 eine Diemar-Schwester mit Hugo von Egisheim eingeht. 3n bcm 

4*
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an die Grafschaft Mergentheim anstoszenden Gollachgau (3. B. Freudenbac 
bei Creglingen und das ganze obere Stei nach-Gollachtal) finden wir unter den 
Gaugrafen lauter Vornamen aus jenem Oberelsässer Grafenhaus, so daß man 
versucht ist, sie für eine Seitenlinie von ihnen zu halten. Der bedeutendste 
Brund aus dem ganzen Hause ist wohl der am 21. Suni 1002 vermutlich in ber 
Stammburg geborene Bruno von Egisheim, später Bischof von Toul unb als 
solcher mehrmals Friedensvermittler in ben Kämpfen zwischen Frankreic unb 
Deutschland um 1040. Bald barauf bestieg er als Leo IX. ben päpstlichen 
Stuhl, ben er von 1049 bis 1054 inne hatte, unb als einer ber ersten Reform- 
päpftc bic unheilvollen kirchlichen Miszbräuche unter ben Gläubigen beseitigte. 
Nac sicheren Quellen soll sein Vater Hugo bie Burg in Hagenau nördlich 
Strafzburg gebaut unb er bort als Papst eine Burgkapelle geweiht haben; diese 
älteste Geschichte ber Staufer aber führt durc ihre Ahnmutter Hildegard auf 
bic gleiche Burg Hagenau, bie sie selbst besessen hatte.

Von dem oben ermähnten Grafen Hugo von Egisheim, ber ja auc ein 
Geschwisterkind war zu König Konrad bem Salier, dessen Mutter Adelheid von 
Egisheim Hall besessen hatte unb bie damit vielleicht auch eng verwandt mar 
mit ben Grafen von Komburg, bic sie als Vögte eingesetzt hatte über ihre neue 
Klosterstiftung Öhringen, von diesem Graf Hugo also mirb durc bic Sahr- 
hunderte eine Sage erzählt, bic mir in Egisheimer Chroniken unter bem Süd 
„G r a f $ u g o s B u s e" verzeichnet finden.’

Darnac hatte bic Gemahlin Heilwig diesem Hugo drei Knaben unb fünf 
Mädchen geschenkt, bie aber bis auf eine Tochter unb einen Knaben Bruno alle 
mieber verstürben. Eine Wahrsagerin prophezeite bem Vater eine ganz be- 
beutenbe Zukunft unb höchste Ehrenstellen für Bruno, bic ihn, ben Vater, noch 
in Schatten stellen mürben. Aus Angs um Stellung unb Leben beschloß er ben 
Tod des Knaben. Ein Säger sollte ihm im Walde unversehens einen ‘feil 
durchs Herz schiefzen. Dieser aber hatte Erbarmen mit bem unschuldigen Knaben, 
liefe ihn am Leben unb brachte bem Vater statt bem blutenben Herzen bes 
Kindes bas eines erlegten Rehbocks unb täuschte ben ©rasen. Langsam erwachte 
bas grausame Vaterherz zur Reue unb verzweifelt offenbarte er sich bem Burg- 
Pfaffen unb bat um bic schwerste Busze, seine Schuld zu lösen. Der Priester mies 
ibn bei ber Schwere bes Verbrechens an ben höchsten geistlichen Richter, ben 
Papst in Nom; nur bort sönne er Bergebung erlangen. Obwohl mitten im 
Winter, nahm er bie schwersten Strapazen auf sic unb zog in härenem Büszer- 
kleid ohne jede Begleitung über bas raube Alpengebirge nach Nom. ’apst mar 
zu ber Zeit Leo IX., her ehemalige Bruno von Egisheim unb Bischof von Soul. 
Der Büszer marf sic ihm zu Füszen unb bekannte feine Schuld. Beivegten 
Herzens gab sic ber Sohn zu erkennen unb vergab bem reumütigen Bater, ber, 
mit bem Gegen bes Sohnes getröstet, mieber in seine Heimat zog, sein Leben 
mit Wohltun unb Beton beschlieszend.

Eine in ihren Wesenszügen eng verwandte (Sage führt uns nun auf bic 
Braunec: Das heute noch in ber Herrgottstirche bei Creglingen befindliche 
schwere unb hohe Holzfreuz mit 55 eingetriebenen Holznägeln soll als Büszer- 
kreuz getragen morben fein von ©ottfrieb von Brauneck, ber als letzter feines 
Stammes bas Kirchlein um 1384 erbauen liefe.

4 Gtintzi: Die Gagen bes Eljasses, <5. 103; in „Egisheim Dorf unb Stadt" von 
A. Scherlin, Colmar 1929.
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Nac der Sages hat Gottfried von Braunec auf der Sagd durc einen un- 
glücklichen Speerwurf das einzige Söhnlein feines Bruders getötet, und die 
Mutter des Knaben war darüber wahnsinnig geworden. Beim Klausner in der 
Kunigundenkapelle bei Waldmannshofen (vgl. die Urkunde von 1163 weiter 
oben) beichtete er feine Anglückstat und besam die Weisung, nac Rom zum 
heiligen Vater zu pilgern, um dort Busze und Seelenruhe zu erlangen. - 
Mitten im Winter zog er im Bettlergewand barhäuptig und barfüßig fort, von 
seiner weinenden Sattin Abschied nehmend. Schiffbruc auf dem Langensee 
und lange Krankheit in Spitälern sonnten ihn nicht abhalten. Nac Sahresfrist 
erst tarn er in die heilige Stadt und über die Schwelle der Peterstirche, wo er 
oom Papst das Büszerkreuz empfing, mit bem er ben Rückweg antrat. Sm 
Kloster Schöntal will er auc von feinem Bruder Vergebung erlangen, ber aus 
Sram um ben Verlust von Weib unb Kind bort Mönc geworden mar. Am 
einen Tag fam er zu spät — er fanb nur bas frische Srab des frommen Bruders. 
Nüde schleppte er sic weiter zur Herrgottstirche, feiner eigenen Stiftung, um 
hier bas Kreuz niederzulegen unb auf bie heimatliche Burg zu eilen. Da erfährt 
er oom Klausner von der zu gleicher Stunde stattfindenden Hochzeit seines 
Weibes mit Konrad von Weinsberg. Die Nachricht trifft ibn schwer, unb er 
finft leblos, bas Kreuz noc in ben Armen, oor bem Altar zu Boden. Entsetzt 
bringt ber Sakristan bic Trauerkunde in bic oom Hochzeitsmahl hell erleuchtete 
Burg, ber festlichen Feier ein jähes Ende bereitend. 3n ber Ahnengruft läfzt bie 
Sattin ben Letzten seines Stammes begraben, unb weiht sich, allen Freuden 
entsagend, bem Kloster.

Eine Reihe oon geschichtlichen Srrungen, bic bic Sage in dieser Form zeigt, 
meist sie zurüc in viel ältere Zeit, unb bic Vermutung liegt nahe, bie vorhohen- 
lohesche Geschichte ber Burg mit ber oon Egisheim in nahe Verbindung zu 
bringen. Aber auc bic Sage oon Herzog E r n ft oon Schwaben, ber 
durc einen unglücklichen “feilschus auf ber Sagd oon Freundeshand getötet 
mürbe, hat wenigstens bas Motiv mit ber Braunecker Sage gemeinsam. Aber 
auc bic dynastischen Beziehungen sind hier sehr eng, ba ja Herzog Ernsts oon 
Schwaben Gemahlin Gisela nac bem plötzlichen Ableben ihres Mannes in 
britter Che König Konrad heiratet, ben Sohn der Adelheid oon Egisheim, bic 
Öhringen stiftete unb Hall besafz. Auc ihr Sohn Ernst IL., Herzog vonSchwaben, 
burd) Ahland verherrlicht, soll eine Egisheimerin zur Frau gehabt haben.

Über Gisela unb ihren Gemahl König Konrad II. haben mir auch noc eine 
direkte Urfunbc, ausgestellt in Limburg 1033, bie Güterschenkungen an Würz- 
bürg betrifft, unb mit ben genannten Orten Regenbac (wohl eher Anter- 
regenbach, mit seiner reizvollen Baugeschichte) unb Schmalfelden gegen den 
Saubergrund angrenzt. Sie liegen im Mulachgau in ber Grafschaft Heinrichs 
oon Nothenburg-Komburg des älteren unb merben in bic Hand des damaligen 
Würzburger Bischofs Mainhard durc bic Hand des Vogts, also seines Sohnes 
Herzogs Hermann, gegeben. Das ist Herzog Hermann IV. oon Schwaben, ber 
Bruder des Herzogs Ernst II. oon Schwaben. Bogt mar also ursprünglich für 
feine Erbgüter Regenbac unb Schmalfelden sein Vater, unb bas ist Herzog 
Ernst I. oon Schwaben, ber aber schon 1015 gestorben mar. Dieser Herzog 
Ernst hatte aber allem Anschein nach viel Streubesit im ganzen Frankenland, 
mic 3. %, bic Burg Aura, bei Semünben gelegen, aus ber ein Bamberger

5 Gelchsheimer: Führer von Creglingen (Nachtrag: „Das Büszerkreuz"), etwa 1880.
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Bischof ein Kloster machte, und Rofztal bei Nürnberg mit seiner Unterregenbad) 
in vielem ähnlichen Krypta, dem Erbbegräbnis von Ernsts Vorfahren, wo auc 
Ernst II. später beigesetzt wurde.® Die Regenbacher Schenkungsurkunde hat 
eine besonders reiche Zeugenreihe aus dem ganzen fränkischen Hochadel, die zum 
größten Teil der Verwandtschaft Ernsts I. angehört, dabei sein eigener Bruder 
Markgraf Adelbert von Österreich. Sie stammen aus dem besonnten jüngeren 
babenbergischen Hause unb sind bic Söhne Luitpolds, bes Markgrafen ber Dst- 
mart, ber vor nun bald 1000 Jahren altgermanisches Gebiet ber Dstgoten unb 
Langobarden gegen kroatisch-slowenische Machtgelüste zu verteidigen hatte. 
Ihre Stammburg soll bic Altenburg über Bamberg sein, unb vielleicht war ber 
Kaufpreis für bic Verleihung bes Herzogtums Schwaben an ben jungen Ernst 
ber reiche Besitz bes 1007 gegrünbeten Bistums Bamberg im fränkischen unb 
schwäbischen Herzogtum bis hinauf zum Rhein unb Bodensee. Unb bic Kette 
all ber besonnten unb bebeutenben Häuser unb Geschlechter, bic so enge Be- 
Ziehungen zu unserem Taubergrund unb feiner Frühgeschichte hatten, mürben 
sich zum Ringe schliefzen, wenn eine ältere Aufstellung deutscher Stammeslinien 
recht hat, daß bie Gemahlin jenes Ostmarkgrafen Luitpold Richizza ist, bic Erb- 
tochter Konrads bes Roten, Grafen im Wormsgau unb Herzog von Lothringen, 
ber eine Tochter Kaiser Ottos bes Groszen zur Frau hatte unb als tapferer Held 
auf ber Walstatt blieb, auf bem Lechfeld bei Augsburg im Sahre 955 (Angarn- 
schlacht), im Kampf unb Sieg über mächtige Völkerschaften aus bem Osten, bie 
bas Neic bebrohten.

Dieser Konrad ber Rote aber, ber auch Herzog von Franken genannt mürbe, 
weil er mehrere fränkische Gaue zugleich vcrmaltctc, soll nac ben Chronik- unb 
Turnierbüchern alter Zeit seine Hochzeit in Rothenburg gehalten haben, auf 
ber Burg, bic nac ihm bic Rote genannt mürbe. Tatsache aber ist, daß Kon- 
rabs bes Noten Enkel jener Graf Heinrich von Franken ist, dessen Gemahlin bie 
Adelheid von Egishcim mar, bie uns längst besonnte Besitzerin von öhringem 
Hall 1037, mit ihren engen Beziehungen zum Rothenburg-Komburger Grafen- 
geschlecht, von bcm mir ausgegangen finb.

6 Stälin: Wirtembergis che Geschichte, Band I, S. 483. Vgl. dagegen S. Stettner 
in „Fränkische Zeitung", 20. Dezember 1934 (nach Norit Haupt): „ost Herzog Ernst 
von Schwaben in Nofztal bestattet?“
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Wehrhafte Dorfkirchen in Württembergitch franken
Von I. von Erffa

Wenn wir versuchen, uns ein wirklic lebendiges Bild des Mittelalters zu 
machen, so müssen wir vor allem wissen, wie start die damalige Kirche an allen 
Geschehnissen beteiligt war. Über ihre geistigen Aufgaben hinaus hatte sic sic 
ganz in ben irdischen Dienst ber Menschheit gestellt. Diese weltliche Aufgabe 
der Kirche bestand hauptsächlich im Schut bes Einzelnen in dem ununter- 
brochenen Kampf um Gut unb Leben, bem ganz besonders bie Dorfbewohner 
ausgesetzt waren, bie meist nicht über gleiche Schutzmittel wie bie Städter per- 
fügten. Es ist begreiflich, bafe diese Menschen, bie in ber Kirche bie Ber- 
mittlerin des himmlischen Friedens sahen, auc im Gotteshaus Schuß vor 
irdischen Friedensstörern suchten.

Dieser Schut, ben das Gotteshaus bot, war ausgegangen von bem 
Asylrecht, bas schon in vorchristlichen Zeiten bei ben Indern, Griechen, 
Römern unb Suden besannt war, unb bas in ber christlichen Kirche als Schuß 
für „Günder" eingerichtet wurde, benen man bie Möglichkeit zur Besserung 
bieten wollte.

So lag es nahe, das bie Kirche Plätze auswählte, bie nicht nur ihre hervor- 
ragenbe Stellung betonten, fonbern auc ben Schut, ben bas Aiplrecht forderte, 
wirksam zur Geltung bringen sonnten. Schon bei ber Umwandlung von heid- 
nischen Ziu- unb Wotankultstätten in christliche Kirchen wurde die hohe Berg- 
läge übernommen, bie bann besonders für bie Kirchen bes Heiligen Michael, 
bes Heiligen allen Kampfes, -charakteristisch wurde. Besonders beliebt waten 
daher Hügelfuppen ober Bergnasen, bie an steilen Abhängen 
liegen. Württembergisc Franken ist ja durc feine geologische Beschaffenheit 
reic an solchen Lagen. Hier liegen bie Kirchen aber so auffallenb ähnlich wie 
bie Burgen ber gleichen Zeit, daß wir mehr als bie Absicht, nur sinnbildlich bie 
Macht zu verkörpern, vermuten bürfen.

Eine solche „Burgenlage" haben bie Kirchen von Althausen (Sr. Der- 
gentheim), Binswangen (Kr. Neckarsulm), S u 13 b a c a. K. (Kr. Gail- 
borf) unb Westheim (Kr. Hall), um nur einige Beispiele zu nennen. Die 
interessante Zentralkirche in Standorf (Kr. Mergentheim) liegt 3- 3. „auf 
hoher Bergkuppe, durc schroffe Schluchten abgetrennt . Auc bie Marfins- 
tirche ber G t ö et e n b u r g (Kr. Hall), bie auf eine merowingische Kirchen- 
grünbung zurückgeht, liegt auf einer engen Hochfläche, bie auf brei Seiten von 
Flufztälern umgeben ist. Hier fällt auc bie Gründung ber Kirche mit ber ber 
Königsburg zusammen. Die Kirche liegt innerhalb bes alten merowingischen 
Burgbezirts (Basilika in honorem St. Martini in Mulachgeu ins ra castrum 
Stocheimerburc).1 3n ber Vorliebe für nicht nur sinnbildlich beherrschende, 

1 Ehemaliger Königshof; „infra" kann in mittelalterlicher Schreibweise „intra" 
bedeuten; man vergleiche Fr. Hertlein, „Die Stödenburg bei Vellberg , Württember- 
gische Viertel jahrsheste für Landesgeschichte NF. 14, 1905, S. 238; ferner K. Weller, 
„Das Alter ber Stöckenburg", „Württembergisc Franken" 98. 14, 1927, S. 37 ff.
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sondern auc militärisch günstige Lage erkennen wir die besondere Aufgabe der 
mittelalterlichen Kirche als Zufluchtsort der Bevölkerung in bedrängter Lage.

Auffallend ist die häufige Nachbarschaft von Burg und 
Kirche. Die Kirchengründungen gingen ja oft vom grundbesitzenden Adel aus, 
der eine eigene Kirche bann gern im Bereich feiner Burg anlegte. Schon bic 
S t ö c e n b u r g e r K i r c e lag ja „infra castrum" unb hatte nicht etwa ben 
Charakter einer Burgkapelle, bic nur für bie Burgbewohner gebaut war, 
sondern war eine Missionskirche für ben ganzen Mulachgau. So liegt auc bie 
Kirche von Schmerbac (Kr. Mergentheim) im Bereich ber Burg, bie nun 
abgegangen ist. Alle diese Burgen sind aber fast restlos verschwunden, unb man 
fanntc barum ben inneren Zusammenhang von Burg unb Kirche so wenig, daß 
man häufig annahm, bic Kirche fei an Stelle ber verschwundenen Burg erbaut. 
So sollten 3. B. bic Kirchen von Ottendorf (Kr. Gaildorf) unb West- 
heim (Kr. Hall) an Stelle ber Burg erbaut fein, obwohl Burg unb Kirche 
gleichzeitig genannt werden. Freilic gibt cs auc Fälle, bei benen bic Kirche 
tatsächlich an Stelle ber Burg gebaut worden ist, 3. B. in Sottwolls- 
hausen (Kr. Hall), wo bic Gulden von Gottwollshausen 1277 bie alte Kirche 
abbrachen unb an ber Stelle ihrer Burg neu erbauten.

Alle diese Fälle zeigen bie enge Verwandtschaft zwischen Burg unb Kirche, 
wenigstens soweit es ihre Wehrhaftigkeit angeht. Interessant ist bic Beob- 
achtung, bafe es sogar Burgen mit Kirchen gab, bie gemeinsam nur einen Turm, 
ben sogenannten Berchfrit, hatten. Allerdings ist in Württembergisc Franken 
ein solcher Fall nicht besannt, aber in Weiszac (Kr. Vaihingen) steht frei ber 
Turm, ber gleichzeitig Berchfrit unb Kirchturm war. Besonders in Thüringen 
werden eine Reihe non Türmen mit dieser Doppelrolle nachgewiesen. Dort 
steht ber Surm vereinzelt in ber Mitte ber Anlage, Burg unb Kirche bauchen. 
Da in früheren Zeiten bis zu ben Staufern, besonders in Süddeutschland, auch 
ber Surm frei vor bem Langhaus ftanb, sehen mir bic nahe Beziehung dieses 
Turmes zum Wehrbau überhaupt. Die möglicherweise bort untergebrachten 
Glocken roaren damals so klein, dasz sich ber riesige Aufwand für einen solchen 
Turm nicht gelohnt hätte. In Norddeutschland gibt es auch neben bem Turm 
besondere Glockenstühle, bie beweisen, das tatsächlich ber Turm in erster Linie 
Wehrbau mar. 3n Württembergisc Franken gibt es nur in Niederstetten 
(Kr. Gerabronn) einen freistehenden Turm, auf ben mir später noch als Tor- 
turm zu sprechen fommen.

Wenn der freistehendeSurm als Anlehnung an ben Berchfrit an- 
gesehen merben sann, so ist bi es bei ben mit bem Langhaus v er - 
bunbenen Türmen nur noch im übertragenen (Sinn aufrechtzuhalten. 
Immerhin ist ber Turm auch in dieser Form für bie bamaligen Angriffswaffen 
so ftarf, dafz er ohne weiteres als Verteidigungs- unb Zufluchtsort gelten sann. 
Mit bem in Württembergisc Franken besonders verbreiteten Ostchorturm 
haben mir bie typisch mittelalterliche Verbindung von Kult- unb Wehrgedanke: 
indem man ben Altarraum mölbt unb über ihm einen Turm errichtet, schützt 
man bas Allerheiligste unb schafft für bic Gemeinde ein sicheres Obergeschoß, 
in bem sie vor Sturmangriffen unb Ausräuchern, bem beliebten Belagerungs- 
mittel, sicher mar. Bei einer ganzen Reihe von Ostchortürmen finben mir 
mieber bie bezeichnenden Mertmale ber Befestigung. Zunächst sind 
es natürlich bic S c i c s f c a r t c n , bic uns zeigen, das ber Turm als
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B I a u f e I d c n , Kr. Gerabronn.

1. Obergeschofz im Ostchorturm, gewölbt, Treppe aus dem Chorraum.

STUFEN 
27/30

Oberwälden,Kr. Göppingen.

1. Obergeschofz im Ostchorturm; innen gefugte, glatte Sandsteine in Wolsstlauenlöchern, 
Treppe vom Schiff aus.
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Wehrbau benützt wurde. Diese sind bei den frühen Kirchtürmen aber gar 
nicht so leicht zu erkennen, ba sie äufzerli c genau wie Lichtscharten aus einfachen 
Schlitzen bestehen. Erst bic nähere Untersuchung ergibt ben Unterschieb. Die 
S chieszscharte musz in bequem erreichbarer Höhe angelegt unb innen so breit 
sein, das man tatsächlich baraus schiefern sann.

Mit bem Aufkommen ber Feuerwaffen etwa im 15. Jahrhundert — vorher 
bediente man sic ber Armbrust —■ werben auc die Schießscharten viel- 
fälliger. Nac unten erweitern sic bic Schlitze treisförmig, bie sogenannte 
Schlüsseljcharte entsteht, beren oberer Schlitz zum Sehen unb beren 
untere Erweiterung für bas Gewehr, damals „Büchse" genannt, eingerichtet 
war. Solche Schlüsselscharten haben bie Kirchtürme in B e i m b a c (Kr. 
Gerabronn), Blaufelden (Kr. Gerabronn), Bubenorbis (Kr. Hall) 
unb Ottendorf (Kr. Gaildorf). Eine ähnliche Verbesserung finden wir in 
ben T-förmigen Scharten, bei denen ber untere Teil ber Öffnung nach 
rechts unb linss verbreitert ist unb dadurc ein gröfecres Schußfeld bietet, 3- 3. 
in Spielbac (Kr. Serabronn). Schieszscharten, bic nur einen waagrechten 
Schlitz bilden, nennt man Maulscharten. Eine solche Scharte finben wir 
am Ostchorturm in Beimbac (Kr. Gerabronn). Da bie Wirksamkeit ber 
Verteidigung wesentlich abhängig ist von ber Standsicherheit des Schützen, 
wurde ber Platz um bic Schieszscharte bisweilen sorgfältiger ausgeführt. Es 
entstehen sogenannte Schiesztammern, in denen ber Schütze, ungehindert 
durc ben Verkehr im Turm, stehen ober knien kann, 3. B. in Bl auf eiben unb 
Spielbac (beide Kr. Gerabronn). Namentlich ber Ostchorturm in Blau- 
selben verdient besondere Beachtung, ba wir hier einen nach allen 
Regeln ber Befestigungstuns ausgebildeten Wehrkirch- 
turm vorfinden. Zunächst ist nicht nur bas Chorgeschoß gewölbt, sondern auc 
bas barüberliegenbc Obergeschof, bas dadurc gegen Feuer auc von oben her 
geschützt war. Dieses Obergeschoß sann nur über eine ganz schmale (60 cm 
breite) Treppe erreicht werden, bie in ber Mauerstärke ausgespart ist. Da diese 
Treppe immer nur von einem Mann betreten werden sonnte, war sie leicht von 
oben aus zu verteidigen. Solche Treppen, bic man bei Burgtürmen häufig 
finbet, gibt es 3. B. im Ostchorturm von Oberwälden (Kr. Göppingen) unb in 
einigen seitlichen Türmen des südlichen Württembergs. Sm Obergeschoß bes 
Blaufelder Turmes selbst finb drei Schiesztammern mit Schlüsselscharten, beren 
Seh- sowie Schieszschlitz sic nach aufeen verbreitert. Bemerkenswert ist, bafe 
hier sogar noch ber verschiebbare Holzbalken erhalten ist, auf bem 
bic schweren Hakenbüchsen aufgelegt werben mufeten. rescher er- 
wähnt in feiner „Geschichte ber Neichsgrafschaft Limpurg" (1790, Bd. II, 
S. 234) in Fichtenberg (Kr. Gaildorf) solche Büchsen: „Auf bem alten 
massiven Thurn finbet sic auch eine grofee Büchse (ober Doppelhacke) der- 
gleichen von alters auf allen Kirchthürnen ber häufigen Fehden willen gewesen 
sein soll." Während in Württembergisc Franken bic meisten Turmobergeschofle 
über bas Kirchendac zu erreichen finb, ist im Nordwesten Württembergs ber 
Eingang ursprünglich oft nur von aufeen mittels Leiter zu erreichen gewesen. 
Dort handelt es sic auc hauptsächlich um seitlic angebaute Türme, zuweilen 
auch um Westtürme; beibe Turmarten finb zugunsten bes Ostchorturmes in 
Württembergisc Franken nur schwac vertreten. Bisweilen waren diese Ein- 
gänge auch vom Kirchenschiff mittels Leiter erreichbar.
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SCHIESSCIHAIRTENJOIEEIN
AN KIRCHTÜRMEN

SCHLITZSCHARTEN

VIESENBACH / GERABRONN
VIELL LICHTSCHT.?

SCHLÖSSELSCHARTEN

FUSSBODEN

SPIELBACH/ GERABRONN 

1421 ? DAT O GLOCKE

DAGEDSHEIM’ BÖBLINGEN

15.3U.

BUBENORBIS/HALL
IM WESTGIEBEL (E 15 JH? )

ÄHNLICH:
OTTENDF/GAILDF (E.15 JH?) UNT. JESINGEN
WEILHEIM/KIRCHUM (14 89-1517) KR NÖRTING.1476)

NEUWEILER /CALW ROMAN.? 
ÄHNLICH :

GÜLTLINGEN/NAGOLD (1467) 
NECKARGRSNG/LUDNBG (SPGT) 

THUNGENTAL/ HALL (13 JH ?)

BEIMBACH/GERABRONN
KIRCHE 1499

LENDSIEDEL /GERABRONN BLAUFELDEN
IM WESTGIEBEL (ISIS CD.1521) KR GEQABR (Ato JH)

AIDLI NGEN/ BBUNGEN 

1107,1127 ? WAHRSCH 1407 1427
HOLZMADEN ’5 3U
KR KIRCHHEIM T

MAULSCHARTEN

HÜTTLINGEN/AALEN (1501)

Natürlich formte die Befestigung nicht einseitig auf den Turm beschränkt 
bleiben Auc das Kirchenschiff und der Chor wurden öfters mit Wehr- 
einrichtungen versehen. Zum Beispiel hat der Westgiebel der Kirche in % e n d = 
siedel (Kr.Gerabronn), erbaut Anfang des 16.Sahrhunderts, eine kreuzförmige 
Gchiefzscharte, ebenso hat bcr Westgiebel von Bubenorbis zwei Schlüssel- 
scharten. Die Kirche in $ o 11 e n b a c (Kr. Künzelsau) besaß am Chor nur 
Keine Öffnungen von 50 X 50 cm, ebenso wies bas Kirchenschiff von 2 0 r s - 
bad) (Kr. Künzelsau) bis etwa 1840 nur Schlitze auf, bie vermutlich aus Zer- 
teidigungsgründen so schmal gehalten waren. ammerbin finb diese Beispiele 

sehr vereinzelt.
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Sn Württemberg, überhaupt in ganz Deutschland, beschränkte man sich im 
allgemeinen aus eine Befestigung des Kirchturmes, der durc seine Höhe unb 
bic daraus bebingte Mächtigkeit dazu vorher bestimmt erscheint. Sn Südfrant- 
reic unb in Siebenbürgen, ben Ländern, die zahlreiche unb starke Wehrkirchen 
aufweisen, hat man auc das Schiff unb ben Chor befestigt, meist durc Auf- 
setzen eines besonderen Wehrgeschosses. Aber solche Wehreinrichtungen sind in 
Deutschland nur vereinzelt anzutreffen, in Württemberg ist fein einziger solcher 
Fall besannt.

In Deutschland hat sich dafür eine andere Form ber Kirchenbefestigung 
immer stärker durchgesetzt. Nicht nur bic Kirche, sondern bic ganze Anlage um 
bie Kirche, der Kirchhof, wurden befestigt. Die Dorffirchen waren durc ihre 
feste Bauart unb nicht zuletzt durc bic besondere Einstellung ber gesamten 
Laienwelt zur Kirche für ben Schut ber Bevölkerung vorbestimmt. Wesentlich 
hatte ja auc das Asylrecht dazu beigetragen. Um biesen allgemeinen Schut in 
voller Wirksamkeit durchzuführen, genügte es nicht, bie Kirche allein zu be= 
festigen. Die ganze Anlage, Kirche unb Kirchhof mußten wehrhaft fein. Schon 
ber Schwabenspiegel (um 1275) bestätigt, daß auf ben Kirchhof dasselbe Recht 
ber Kirche übertragen wurde. „Die gewihten Kilchhove hant daz selbe Recht 
alsc in ber tilchen." (Schwabenspiegel, Artikel 329.)2

Hm das Asylrecht unb ben allgemeinen Schut ber Bevölkerung durchzu- 
führen, sonnte man sich ber einfachsten Mittel bebienen. Man half ber natür- 
lichen Lage nach, bic wir ja schon häufig als militärisch günstig kennen gelernt 
hatten, inbcm man Gräben unb Wälle um ben Kirchhof zog. Solche Einlagen 
sinb uns 3. B. in Baumerlenbac (Kr. Öhringen) unb Oberstetten 
(Kr. Serabronn) ganz klar erhalten. Oft hat man auch nur bie Zugangs- 
feite durc einen künstlichen Graben abgesperrt, wie 3. B. in Nappac 
(Kr. Öhringen) unb Sichertshausen (Kr. Scrabronn), wo bic Kirche auf 
einem nach brei Seiten abfallenben Hügel liegt unb bie vierte durc einen soge- 
nannten Halsgraben f ünstlic gesichert ist. Ein solcher Halsgraben ist schon 
eine vorgeschichtliche Befestigungsweise, bie wir 3. B. bei ber alten Volksflieh- 
bürg Obcrlimpurg (Kr. Hall) als Sicherung vorfinden.

Diese an sich einfachen Befestigungsarten werden in ben wenigsten Fällen 
für eine wirksame Verteidigung ausgereicht haben. Der „Burgfrieden", ben 
bas Asylrecht aufrechterhalten sollte, wurde nac bamaliger Anschauung nur 
durc die Almmauerung gekennzeichnet. Der Kirchhof mufzte also schon zur 
Geltendmachung bes Asolrechtes, bem „kirchlichen Burgfrieden", umwehrt, 
b. h- eben umfriedet sein.3 Daher finben mir auch fast alle Kirchhöfe von einer 
Mauer umschlossen. Eine Mauer allein ist allcrbings noch sein Zeichen einer 
Befestigung. Sic muß als Wehrmauer entweder sehr hoch, bas ist über 2 m, 
ober aber mit besonderen Wehreinrichtungen versehen sein. Freilich sinb, ihrer 
Aufgabe entsprechend, Wehrmauern ber Zerstörung mehr ausgesetzt als ge- 
wohnliche Bauteile. Aber aus ben erhaltenen Bruchstücken läfzt sich bic unge- 
heure Verbreitung ber Kirchhofsbefestigung, dieser „Zitadelle des Landvolks",

2 Josef Gröll, Die Elemente des kirchlichen Freiungstechtes. Kirchenrechtliche Ab- 
Handlungen, S. 36.

3 Die Bezeichnung „Friedhof" kommt ja nicht von Frieden, sondern von mittel- 
hochdeutsch vribe, das ist einfriedigen.
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SCHIESSCHARTE

VON AUSSEN

AUFGENOMM 22 I SS v.E.

B [ a u f e I d e n , Kr. Gerabronn.

Schiesztammer im Kirchturmobergeschofz.

erkennen. Die sichersten und leichtesten Merkmale der Wehrmauer sind genau 
wie bei den Türmen die Schieszicharten. Auc hier haben wir im allgemeinen 
dieselben Formen, nämlic die einfache Schlitz- und die erweiterte Schlüssel- 
scharte; erstere 3. B. in € r I a c (Kr. Hall), Michelbac (Kr. Gerabronn), 
Ninderfeld (Kr. Mergentheim) und Antersontheim (Kr. Hall), 
letztere in Michelfeld (Kr. Hall) und Rieden (Kr. Hall). Dort ist auc 
eine Gchiesztammer, wie wir sie in den Türmen (Blaufelden und Spielbach) 
fennen lernten. Alle diese Scharten befinden sic aber, bis auf die in Rieden, 
im unteren Seil der Mauer, da der obere Teil meist bis auf Mannshöhe, ober 
barunter, abgetragen wurde, nachdem bie Wehrmauer ihre eigentliche Be-
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stimmung verloren hatte. On den wenigen, in voller Höhe erhaltenen Mauern 
finden wir aber oft Absätze, die wir als Auflager für einen höl- 
jcrnen Wehrgang, auc Umlauf ober Umgang genannt, erfennen sönnen. 
3n Württemberg finb solche Wehrgänge bei Kirchhöfen nicht mehr erhalten (bis 
auf einen vermutlich erneuerten Wehrgang in Seitzen, Kr. Blaubeuren). Mit 
Hilfe anbercr erhaltener Wehrgänge tonnen mir überall bort, wo noc die 
erwähnten Absätze zum Auflegen des Holzaufbaues vorhanden finb, die volle 
Wehrmauer wiederherstellen, wie 3. B. in Michelfeld (Kr. Hall). Es gibt 
auc anbcrc Merkmale für solche Wehrmauern, über bie man freilich leicht hin- 
weg sieht, nämlic einfache, rechteckige Löcher in bcr Mauer, meist etma 
20 X 20 cm grofz, die in regelmäßigen Abständen von etwa 2 m im oberen 
Seil ber Mauer liegen. Hier saßen bie tragenbcn Holzbalken des Wehrganges, 
bcr hinter bcr Mauer angesetzt war. Sn Württembergisc grauten habe ic 
sein einziges Beispiel bafür finden sönnen. Nac solchen Balkenlöchern tonnte 
aber in Unterfulj (Kr. Nagold) ein Wehrgang festgestellt merben, ber bis jetzt 
im Schrifttum noc nicht erwähnt morben mar. Sn Gültlingen (Kr. Nagold) 
unb Groszglattbac (Kr. Vaihingen) finben sic dieselben Balkenlocher. Eine 
mciterc U n t e r ft ü ß u n g s a r t für bcn Behrgang ist bcr Krag- 
stein, bcr allerdings bis auf einen an bcr Außenseite des Kirchhofes in 
$ c f 1 e n t a l (Kr. Hall) in Württemberg nicht vorfommt. Auf bie anderen 
Arten bcr Wehrmauern (Schildmauer, Zinnenmauer usw.) soll hier nicht ein- 
gegangen merben, ba sie in Württembergisc Franken an Kirchenbefestigungen 
nicht nachgewiesen merben sonnten.

Mit solchen Wehrgängen bot ber Kirchhof bcn dorthin geflüchteten Menschen 
mit ihren Gütern denselben Schut, bcn eine Stadtmauer ben Bürgern ge- 
währte. Diese Anlehnung an bie Vorbilder ber Stabt finben mir in 
ben späteren Dorfkirchhöfen des 15. unb 16. Sahrhunderts 
immer mehr. Die Städte hatten damals starten Einfluß auf bas gesamte 
Kulturleben. Cs ist daher nur folgerichtig, baß bei bcn Kirchhöfen alle Wehr- 
einrichtungen bcr Stadt wiederkehren. Außer bcn erwähnten Wehrgängen 
finben wir Mauertürme, wie sie an jeder Stadtmauer in gewissen ab- 
ständen zu finben maren. Bei bem geringen Umfang bcr Kirchhöfe finben mir 
selten mehr als je einen Turm an jeber Ecke. Es finb dies bis auf menige aus- 
nahmen rundeSürme;Merflingen (Kr. Leonberg) unb Schmer- 
b a c (Kr. Gerabronn) haben bzw. hatten vieredigeEürme. Sie stehen 
zu brei Vierteln etwa vor bcr Mauerfront unb huben Schieszichartenöffnungen. 
Orlac (Kr. Hall) hatte vier solche Türme, Schmerbac unb Wermuts- 
hausen (beide Kr. Mergentheim) zwei. Sn Sinsterlohr (Kr. Mergent- 
heim), G u 13 b a c (Kr. Backnang) und Wermutshausen (Kr. Mergent- 
heim) finb noch je ein Turm erhalten. Besonders interessant ist die 
Anlagein Sinsterlohr. Hier liegt der runde Mauerfurm an ber ge- 
fährbeten flachen Seite, während bie anberen durc steile Abhänge natürlich 
geschützt finb. Am Turm ist auf bcr Hofseite noc bcr Rest einer Steintreppe 
zu sehen, bie zum Surmobergefchoß unb zum Wehrgang führte. Eine andere 
Art bes Mauerturmes finben mir in Wildentierbac (Kr. Serabronn). 
Hier mirb bie Mauer an bcr Ecke in sauberer (Steinmeßarbeit stufenförmig 
vorgclcgt. Auf diesem Vorsprung faß früher vermutlich ein hölzernes Türmchen, 
bas heute aber verschwunden ist.
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Der wichtigste Punkt einer Festung ist immer der Eingang. Die Stelle, 
an der der notwendige Verkehr durchgeleitet wird, ist den feindlichen Angriffen 
ganz besonders start ausgesetzt. Der wehrhafte Kirchhof wäre nicht vollständig, 
wenn er nicht auc diesen Eingang besonders geschützt und betont hätte. Wir 
fennen ja die alten Stadttore, die teilweise heute noc benützt werden (das 
Weilertor in Schwäb. Hall). Über bcr Torfahrt erbebt sic ein Turm, in dessen 
Obergeschossen sic Beobachter und Verteidiger aufhalten sönnen. Das Tor 
tonnte fest oerrammelt werden; oft befand sic davor über dem Graben eine 
Zugbrücke, die hochgezogen den ganzen Verkehr absperrte. Dieselben Ein- 
richtungen finden mir bei den Kirchhöfen wieder. Wildentierbac 
(Kr. Serabronn) hat heute noc einen guterhaltenen T o r t u r m als Eingang 
zum Kirchhof. Un ben Obergeschossen sind Schieszscharten. Ob allerdings auc
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hier ein Graben vor dem Tor lag, wie in Nerflingen (Kr. Leonberg), ist 
nicht wahrscheinlich. Der mächtige Glockenturm ber Kirche in Niederstetten 
(Kr. Gerabronn) war früher der Torturm zum Kirchhof - Heute ist der Kirchhof 
verlegt und das Tor zugemauert. Der Eingang zum Obergeschoß befindet sic 
aus der Hofseite — also geschützt. Eine solche Einsteigpforte haben wir schon bei 
den Wehrkirchen kennen gelernt. Un Württembergisc Franken sind dies die 
besterhaltenen kirchlichen Tortürme. Früher hatte Braunsbac (Kr. Künzels- 
au) noc einen Torturm, auc Wermutshausen (Kr. Mergentheim). 3n 
A i I r i n g e n (Kr. Künzelsau) sind noc Reste von zwei Tortürmen erhalten, 
ber südöstliche bient heute noch als Eingang, ist aber mit sehr starten Mauern 
nur eingeschossig erhalten. Der anbere im Nordwesten ist nach auszen zuge- 
mauert, hat aber noch eine beträchtliche Höhe von etwa 6 m. Beide sollen nach 
ber Oberamtsbeschreibung im Obergeschoss „Gade n" zur Verteidigung gehabt 
haben. Besonders interessant ist hier das sonst ungewöhnliche Vorkommen von 
zwei Toren. Der wichtige Höhenweg, ber hier in das Sagsttal hinunter- 
führt, ging früher durch denKirchhof, wodurch bie beiben Tore bebingt 
waren. Damit wird ber Kirchhof zum strategisch wichtigen Punkt im Kriegsfall 
unb zugleich allgemeiner Durchgang im täglichen 2eben.

3n GIIrichshausen (Kr. Crailsheim) wird nur ein „Sorhäus- 
lein" erwähnt. Wahrscheinlich hanbelt es sich hier um eine ähnliche Form mie 
in Steinkirchen (Kr. Künzelsau). Dort ist das nur eingeschossige Tor durc 
dickere Mauern verstärkt, bie einen halb offenen Raum bilden, ber oben durc 
ein Gewölbe abgebedt ist. Das Tor, das, nach ben steinernen Torpfannen zu 
urteilen, sehr fräftig gewesen sein muss, tonnte burch zwei Balkenriegel abge- 
sperrt werden. Die kleineren Gemeinden, bie natürlich nicht über hohe Gelb- 
mittel für bie Wehrbauten verfügten, hatten mit solchen Vorhäusern ihren 
Kirchhof gegen leichte Überfälle schon genügenb abgeschlossen. Ob barüber noch 
ein (hölzerner?) Laufgang geführt hatte, wie er in Unterzell, Gemeinde Reichen- 
hofen (Kr. Leutkirch) in Stein noch zu sehen ist, sann nur vermutet werben. 
Auc in Gründelhardt (Kr. Crailsheim) wirb ein festes Vor erwähnt, 
bas aber verschwunden ist. Das mittelalterliche Befestigungswesen hat noch 
eine Reihe von Vorarten getonnt, bie alle in gleicher Weise bei ber Stabt wie 
bei ben Kirchhöfen vorkommen. Da aber in Württembergisc Franken nur bie 
erwähnten Beispiele zu finben sind, sollen bie anberen übergangen werben.

Unter Berücksichtigung all ber erwähnten Wehrkirchen muss uns bas tirch- 
liebe Leben im Dorf recht materiell unb beinahe weltlich erscheinen. Sicherlich 
wirb auch hin unb wteber bas weltliche Leben im Kirchhof ben 
eigentlichen geistlichen Zwec verwischt haben. Dazu fam, daß an einigen Stellen 
bie Sahrmarttsmesse, bie ja anschlieszend an ben Gottesdienst, bie Mesle, nach 
ber sie benannt ist, abgehalten würbe, sogar unmittelbar um bie Kirche auf- 
gebaut war, wie in 2 a u f f e n (Kr. Bietigheim), wo bie Schlitze an ben Strebe- 
Pfeilern noch bie Lage ber Budendächer angeben. Eine weitere profane 3e- 
nützung des Kirchhofes finben wir in ber Einrichtung von Borrat s = 
häusern, bie innen längs ber Kirchhofsmauer angebaut waren unb „Gaden" 
genannt werben. Diese Gaden hatten in der Kirchhofsmauer nach auszen ©cieß- 
scharten unb bienten gleichzeitig zur Berteibigung. Gewöhnlich besaß jede 
Familie einen solchen Gaden, ber meist noch unters eifert war. Sie sind im Norb-
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Die Gaben an der Kirche in Gochshe i m (Anterfranken, Bezirksamt Schweinfurt).
Oben: Die Gaden von auszen. — Unten: Vie Gaden von innen

(Aufnahmen Georg Müller, Mergentheim.)

5 Württembergisc Franken
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westen Württembergs im Kreis Baihingen heute noc vorhanden (Weiszac und 
Opfingen) und u. a. im Kreis Leonberg noc nachzuweisen. Auf der Ostseite der 
neueren Kirche von Zagstheim (Kr. Crailsheim) sind solche Gaden noc er- 
halten. Merkwürdigerweise sind sie sonst in Württembergisc grauten fast gar 
nicht besannt (in Nilringen, Kr. Künzelsau, werden Gaden über den Toren 
erwähnt), obwohl gerabc im benachbarten Unterfranten diese Befestigungsart 
sehr verbreitet war.4 Die auf einigen Kirchböden, 3. B. in Blaufelden 
(Kr. Gerabronn) untergebrachten Kornböden werden auc faum genügend 
Ersatz geboten haben, da sic oft nur für den Zehnten der Herrschaft unb nicht 
für bie Bevölkerung eingerichtet waren, unb auszerdem nicht gleichseitig zur 
Verteidigung bienten wie die Gaden.

Dasz die hohe Geistlichkeit sich verschiedentlich gegen bic allzu weltliche Be- 
nützung der Kirchhöfe aussprach, ist begreiflich- Namentlich die starte Snan- 
spruchnahme ber Kirchen unb Kirchhöfe zu Verteidigungszwecken war gegen den 
Sinn her Geistlichkeit, bic mit ber Umwehrung nur einen Schut ber Kirche unb 
ber dorthin Geflüchteten beabsichtigte. Om allgemeinen hat dieser Schut wohl 
auch ausgereicht, um bic Kirche unb alles, was in ihrem Bannkreis lag, vor 
Zerstörung unb Vernichtung zu bewahren. Om Frankfurter Reichsabschied 1442 
Artikel 8 wird geboten, das „Kirchen unb Kirchhöfe sicher seien, unb nichts 
baraus genommen werden solle, auch soll seine Wehr baraus geschehen. Wenn 
jedoc diese Räume gestürmt werden, so mag man sic baraus wehren. "5 Damit 
hängt wohl zusammen, bafe mir trotz ber zahlreichen Wehreinrichtungen nur 
selten von Kämpfen um bic Kirche hören. Freilich lag es in ber Art der da- 
maligen Kämpfe, bie weniger in grossen Schlachten als in Plünderungszügen 
bestauben, daß bic Chronif bic Ereignisse um Dorf firchen nur sparsam berichtete. 
Zu ben wenigen ernsten Kämpfen um Kirchhöfe gehört ber in Nürtingen im 
Oahrc 1286 unb ber in Gültstein (Kr. Herrenberg) 1165; in Gültstein mussten 
anschliefzend bie Kirchtürme geschleift werden. Bekannt ist ja auch bic Pössinger 
Schlacht 1388. Die wirksame Verteidigung dieses Kirchhofes war mit ent- 
scheidend für bas spätere Schicksal Württembergs. Erst im 15. Sahrhundert, 
namentlich zur Zeit der Städtetriege, hören wir von häufigeren Angriffen 
auf Kirchen unb Kirchhöfe, unb zwar besonders in Württembergisc 
Franken. Om Städtekrieg 1449, in bem ber Markgraf Albrecht Achilles von 
Brandenburg-Ansbac bas Gebiet ber Haller unb Rothenburger heimsuchte, 
hören mir von einer Reihe von Kirchen unb Kirchhöfen, bie babci angegriffen 
unb zerstört wurden, obwohl im grossen Landfrieden in grauten 1403 bestimmt 
war, bass Kirchen, Klöster unb Kirchhöfe auf ben Kriegszügen von jeglicher 
Beschädigung frei bleiben sollten. • Damals (1449) wurden bie Kirchen von

4 Ein Beispiel für bas angrenzende badische Bauland gibt Schönhut in ber 
Chronit des Klosters Schöntal (1850, S. 122): Sm Sahre 1432, am Montag nach 
St.-Agnesen-Tag, geben Abt unb Konvent zu Schöntal, sowie Herr Beringer von 
Berlichingen ihren Consens dazu, dasz Schultheis unb Gemeinde zu Merchingen 
(8 Kilometer nördlich Schöntal) aufdemKirchhof sogenannte ® a beme bauen 
bürsten, wo sie in Fällen ber Not ihre Habe unb sic selbst sichern sonnten.

5 A. Dachler, Dorf- unb Kirchenbefestigung in Niederösterreich. Berichte unb Mit- 
teilungen des Altertumdereins zu Wien. Band 41 (1908).

8 3. Würdiger, Kriegsgeschichte von Bayern, granten, Pfalz unb Schwaben. 
München 1868.
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Blaufelden (Kr. Gerabronn), Haszf elden (Kr. Hall), Heiligen- 
b r o n n (Kr. Gerabronn), Ilshofen (Kr. Hall), Oberaspac (Kr. dall), 
Neinsberg (Kr. Hall), Nücershagen (?) (Kr. Gerabronn) und 
Wallhausen (Kr. Gerabronn) in die Kämpfe hineingezogen. Besonders 
grausam war der Kampf um die Kirche in Heiligenbronn. Dort legten 
die Brandenburger Feuer an die K i r c e. Die Leute in der Kirche per- 
brannten. Diejenigen, die aus dem Chor herunterzuspringen versuchten, fielen 
in die ausgestellten Schwerter oder wurden von den Brandenburgern erstochen. 
Dem Markgrafen Albrecht Achilles, der den Krieg nac dem Grundsat führte, 
dasz „der prant dem Kriege zyre als bas Magnifikat die Vesper / wurde da- 
mals auc der Vorwurf gemacht, das er unb feine Helfer „dielen Krieg (mit 
Nürnberg) so unkristenlichen gefürt haben, mann sie ber gotzheujer unb streben 
gantz nicht geschont haben". Die Kirchhöfe waren durc biefe Kämpfe entweiht. 
Es bürste eine Zeitlang bis zur erneuten Weihung niemand mehr dort begraben 
werden. 1450 mirb ber feste Kirchhof von Slein (Kr. Heilbronn) durch Graf 
Ulrich von Württemberg zerstört. Sm selben Sahre werden die Rothenburger 
von den Brandenburgern aus bem Kirchhof von Brettheim vertrieben, 
ohne daßz allerdings anbere Nachrichten über eine Befestigung dieses Kirchhofes 
vorliegen. 1525 spielen noc Fehden aus bem Bauernkrieg um die Kirchhöfe von 
G c m e r b a c unb Oberstetten. Besonders erwähnenswert ist ber Kampf 
um bie 9 e i n s b e r g e r K i r c e, in bie sic einige Ritter geflüchtet hatten, 
weil bort innerhalb ber Stadtmauern ber sicherste Schut zu finden war. Aber 
auch bas geschützte Turmgelafz unb ber hartnäckige Widerstand nüßten nichts. 
Die völlig erschöpften Ritter mürben von Bauern unb bürgern erschlagen.

Trotzdem durc bie Übersteigerung ber weltlichen Ansprüche an bie Xirc- 
höfe ber Befestigung allmählich ber geistige Sinn entzogen wurde, hätte die 
Wehrkirche sicher noch länger bestehen sönnen, menn nicht durc die Entwiclung 
ber Kriegstechnit, besonders ber § euer massen, bie mehr haften 
Kirchhöfe ihre Bedeutung eingebüßt hätten. ES hatte zu lehr 
bem Ginn sowie bem Umfang ber Kirchhöfe widersprochen, menn biefe für bas 
Geschützfeuer des 17. Jahrhunderts hätten eingerichtet merben sollen. Wenn 
auch im dreißigjährigen Krieg manche Kirche unb mancher Kirchhof her de- 
völferung Schutz bot, so mar bie eigentliche Bauzeit her mehrhaften Kirchen 
doch im 16. Jahrhundert zu Ende. Die Bindung, bie bie Kirche unb den 
Menschen des Mittelalters zusammenhielt unb bie sich bis in die fleiniten ZDT- 
tommniffe des Alltagslebens erstreckte, mar damals schon äuferlic geworden. 
Namentlich bie protestantische Kirche konnte den altüberlieferten ulammen- 
hang des Friedhofes mit ber Kirche, ber auf bem Schuß und der Füriprace 
ber Heiligen beruhte, nicht verstehen unb verlegte im 18. unb 19. Schthundert 
bereitwillig bie Begräbnisplätze außerhalb ber Ortschaften, als dies ausge- 
funbheitlichen Rücksichten angeordnet wurde. Damit verloren die nun vDLig 
xmcdlos geworbenen Mauern, Türme und Tore jeden Sinn, und nur au oft 
mürben biefe Zeugen einer einst wehrhaften Kirche abgetragen.

die noc vorhanbenen Wehrkirchen unb ihre Reste erzählen noch vom 
Kampf im eigenen Land in bewegten Zeiten beutichen Nittelolters.

7 G Höfler 2. von Eybs Denkwürdigkeiten, S. 77.
s Chronit der deutschen Städte, 14. bis 16. Sahrhundert, Band 2, ©. 336. Seip-

zig 1862 ff.

5*
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Befthreibung Der wehrhaften Dorfkirchen
(buchstäblich geordnet)

in den württembergischen Kreisen Backnang, Crailsheim, Gaildorf,
Gerabronn, Schwäb. Hall, Heilbronn, Künzelsau, Mergentheim, 

Neckarsulm, Öhringen und Welzheim.®

+ Ailringen, Kr. Künzelsau.
Die Kirche (Hl. Martin) beherrscht mit ihrer Lage auf dem steilen, westlichen 
Talrand der Sagst sowohl das Sagsttal und das dort mündende Bachtal, als 
auch den Höhenweg, der ehemals d u r c den Kirchhof ins Tal führte. Boden- 
abtreppung des alten Weges am Nordtor noch deutlich sichtbar. Um den noch 
benützten Kirchhof läuft eine aus roh bearbeiteten Steinen gemauerte, niedere 
Mauer, deren einstige Höhe von etwa 5 m an dem heute zugemauerten unb als 
Kapelle benützten Nordtor zu erkennen ist. Südöstlich befindet sic ein zweites 
Tor, das wesentlich niederer ist, aber mit seiner Tiefe von etwa 4 m ebenso wie 
das Nordtor an einen Turmstumpf erinnert. „Über beiden Toren waren Heine 
Gaden’ ... zur Verteidigung des Kirchhofes." (D2B. 1883, S. 319.)

? Altböckingen, Kr. Heilbronn (abgegangener Ort).
A. lag östlich vom Neckar zwischen Trappensee unb Sägerhausberg. Nac einer 
Urkunde vom 28. Suni 1338 bevollmächtigte ber Bischof von Würzburg ben 
Abt von Schöntal zum Abbruc der einsam stehenden Pfarrkirche, ba sie, seit 
alters mit groszen, hohen, weiten unb starten Mauern umgeben, bei einem grossen 
Walde lag, der Schlupfwinkel für Räuber bot, bie ben Handelswaren auf ber 
Strasze nac Heilbronn, Hall unb Nürnberg auflauertcn. Kirche 686 (?) erst- 
mals erwähnt. (D23. 1901, S. 187.)

? Althausen, Kr. Mergentheim.
Kirche (Hl. Svdofus) in beherrschender Lage. Sm Ostturm über ber Sakristei in 
einem feuerfesten Gewölbe bas Archiv.

+ Baumerlenbach, Kr. Öhringen.
Die Kirche schon 787 als Basilika genannt (HL: Salvator, Maria unb alle 
Heiligen), auf vorgeschobenem Hügel, bem höchsten Punkt über bem Dorf. Um

8 Schrifttum:
1. Beschreibung der Oberämter des Königreichs Württemberg. (Abgekürzt DAB.)
2. Das Königreich Württemberg. Stuttgart 1907. (Abgekürzt Kgr. W.)
3. E. von Paulus unb E. Gradmann, Die Kunst- unb Altertumsdenkmale in Württem- 

berg. Stuttgart 1899 ff. (Abgekürzt KA9W.)
4. Widmannsche Chronik, Handschrist Racknitz unb Handschrift F 200 (im Besitz des 

Historischen Vereins für Württembergisc Franken).
5. G. Hoffmann, Kirchenheilige in Württemberg. Stuttgart 1932. (Abgekürzt Hoff- 

mann.)
6. W. von Erffa, Die Dorffirche als Wehrbau. Stuttgart 1937.

Abkürzungen: + Befestigung erhalten, wenigstens teilweise;
— Befestigung abgegangen;
? Befestigung vermutet.

Die Namen ber erwähnten Kirchenheiligen sind bem Buc über „Kirchenheilige 
in Württemberg" von Hoffmann entnommen. Sie geben stets nur ben erstgenannten 
Heiligen an.
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Kirche in Beimbach.
Vorn die über den Graben führende Brücke. 

(Aufnahme Georg Müller, Mergentheim.)

die Kirchhofsmauer 30g sic ein breiter Graben mit ehemaligem Wall zum 
Schutz der ganzen Anlage. Graben auf N- und S-Seite noch sichtbar, auf ber 
O-Seite wegen ber Kirchshofsvergröfzerung zugeschüttet, doc ist bie Almbiegung 
noc deutlich erfennbar. Nac SW natürlicher Steilabfall. Sm B. Gemeinde-
buc Don 1559, dessen Dorford- 
nung E. Teufel in ber „Hohenloher
Rundschau" vom 29. Dezember
1936, Nr. 302, veröffentlicht hat,
heiszt es im Abschnitt 14: „ .. bie
Don Möglingen sind schuldig, das
Di ortet am Kirchhof zu tun, ..."
Mit bem Ausdruck „am Kirchhof" 
ist bie wehrhafte Kirchhofsmauer 
gemeint. Die Teilgemeindeange- 
hörigen bekommen bamit auc das 
Recht auf Zuflucht im Notfall unb 
auf Begräbnis bort. (Dr. Kost, 
Schwäb. Hall.)

+ Beimbach, Kr. (Serabronn.
Die Kirche (Hl. Bartholomäus) 
steht auf einem ben Talfessel be- 
herrschenden Burren, am Rande 
einer Bachschlucht, über bie eine 
Steinbrücke zum Kirchhof führt.
Kirchhofsmauer heute etwa 1,5 m 
hoch. Die 1499 erbaute Kirche, auf 
welcher ein Fruchtkasten des kgl.
Kameralamtes Noth am See ein- 
gerichtet war, hatte am Ostchor- 
turm oben Schieszscharten, unb 
zwar auf beiben Don ber Hochfläche her gefährbeten Seiten: auf ber einen (Seite 
eine schlüsselähnliche Scharte, auf ber anderen eine breite Maulscharte.

? Belsenberg, Kr. Künzelsau.
Der “latz ber Kapellenruine zum heiligen Kreuz ist nach SO offen, nach NW 
liegt ein 8 Fufz breiter Steinwall, ber gegen B. abfällt.

? Bernhardsweiler, Gemeinde Lautenbach, Kr. Crailsheim.
Weithin sichtbar steht bie unvollendete, nur aus Chor unb Turm bestehende St.- 
Anna-Wallfahrtstapelle, erbaut Ende des 15. Sahrhunderts burch I. Eiler 
(Erbauer ber St.-Georg-Kirche in Dinkelsbühl). Der seitlich angebaute Turm 
hat nur Scharten (Schieszscharten?). An einer S-Seite, 9 m über bem Boden, 
befindet sich eine nermauerte Tür. Vielleicht sollte bort ber ‘laß für eine äussere 
Kanzel fein (Wallfahrtskirche!), vielleicht war es auch ber übliche hohe Ein- 
gang ber Wehrkirchen.

? Binswangen, Kr. Neckarsulm.
Start erhöhte Lage her Michaelskirche. Befestigt?



— 70 —

A i [ r i n g e n , Kr. Künzelsau.

+ Blaufelden, Kr. Gerabronn.
Etwa in der Mitte des Ortes liegt auf einer Erhöhung die 1422 begonnene 
Kirche (Sl. Allrich). Der mächtige Chorturm, in den beiden unteren Geschossen 
gewölbt, hat im 2. Geschofz auf der O- und S-Seite 2 Schieszkammern mit 
Kreuzscharten, um die am meisten gefährdete Straßenseite zu sichern. Auf der 
N-Geite befindet sic noc eine Schieszkammer mit ebensolcher Scharte. Dort 
sind noc die Hölzer zum Auflegen der Hakenbüchsen erhalten. 3n dieses Turm- 
geschofz gelangt man über eine in der Mauerstärke ausgesparte, sehr schmale und 
steile Treppe aus dem Chorgeschofz. Die ganze Anlage erinnert an Oberwälden 
(Kr. Göppingen). In beiden Fällen ist einem Einbringen über bie schmale 
Treppe, aus der sic nur ein einzelner Mann mit Mühe bewegen sann, leicht 
abzuwehren. 1449 im britten größeren Städtekrieg eroberten die Rothenburger 
ben Kirchhof. „. .. tarnen bie Städter am Mittwoc nac Laurentii (11. August) 
nac flofelden, gewannen das Dorf samt Kirchhof, zerrissen bie Bollwert 
baran unb plünderten unb verbrannten das Dorf." (D2B. 1847, S. 120.)

— Böckingen, Kr. Heilbronn.
„Der Ort war befestigt, ebenso bie Kirche." (DAB. 1901, I, S. 298.) Die 
Kirche (HI. ?) wurde 1901 durc eine neue ersetzt. Basilika 795 schon erwähnt.
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Ailringen,Kr. Künzelsau. — Die Kirche mit dem nördlichen Tor.
(Aufnahme Georg Müller, Mergentheim.) 

? Bonfeld, Kr. Heilbronn.
Am nördlichen Talhang liegt das Dorf. An seinem Eingang steht bie Kirche 
(Hl. Margarete), frei inmitten des von Futtermauern gestützten ehemaligen 
Friedhofes. Eine interessante Entscheidung über bie Verteilung ber Baulasten 
an der Kirche berichtet 1413 das Kapitel in Schwaigern: „Erzpriester, Konvent 
und Kapitel des Stuhls (Dekanats) Schwaigern im Bistum Worms thun kund, 
dafz Sunker Naban Don Heimstatt zu Bonfeld gesessen einerseits unb Sunker 
Eberhard Frey gesessen zu Treschklingen im Namen seines Sohnes wegen des 
Kirchherrn zu Bonfeld andererseits eine Willkür aufgesetzt unb beschrieben 
haben, was ein jeglicher Kirchherr zu Bonfeld schuldig wär zu thun in Betreff 
des Baues der Kirche, bes Dachs unb der Glocken. Gewohnheit unb Herkommen 
sei es, dafz ein jeglicher Kirchherr zu Bonfeld schuldig sei, den Chor an seinem 
Dac so decken unb unterfangen zu lassen, daß er vor Regen geschützt wäre. 
Wäre aber, das ein Turm unb ein Chor wären baraus Erker unb anbere 
Wehrn (zur Verteidigung bes befestigten Kirchhofs, wie damals üblich) gemacht 
würden, so soll bas ohne bes Kirchherrn Schaden unb Kosten gemacht werden 
Don ber ganzen Gemeinde. Der Kirchherr ist nicht schuldig, solche Türme, Erker 
unb Wehre zu decken, als vorgeschrieben steht ..." (DAB. 1901, II, S. 250.)

? Böttingen, Kr. Neckarsulm.
Auf bem Michaelsberg, einer ehemals vorchristlichen Kultstätte, liegt in ge- 
sichertet Lage bie Kirche (Hl. Michael).

— Braunsbach, Kr. Künzelsau.
On enger Verbindung mit ber Burg Braunsbac steht, westlic von ber äuszeren 
Schloszhofmauer, bie Kirche (Hl. Bonifatius). Der Kirchhof wird als „Vor-
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Ailringen,Kr. Künzelsau.

Oben: Ehemaliges festes Kirchhofstor nac Süden, von innen. — Unten: Nordseite vor 
der Kirche; in der Bodenwelle ist deutlich erkennbar, daß der Weg uriprünglic durc 

das nördliche Tor (siehe Bild S. 72) und durc den Stiedhof führte.
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wer t" des Schlosses bezeichnet (Kgr. W., S. 342). „Beim Friedhof steht ein 
Heiner Torturm" (Führer durc Württembergisc Franken, S. 49), vermutlich 
meint bic DAB. 1883, S. 422, denselben Turm, wenn sie schreibt: „3n ber 
SW-Ecke stand ein Wartturm (mit Gefängnissen)."

— Brettac, Kr. Neckarsulm.
Die Peter- unb Paulstirche liegt in einem einst festen, mit einer Mauer um- 
schlosienen Kirchhof. Das jetzt vermauerte Pesttor (nicht „Festtor", wie die 
OW. 1881, G. 300 angibt) stammt vom Sahre 1613. Vor bem Eingang zum 
Kirchhof ein großes Gewölbe, mit bem für heilkräftig gehaltenen Kirchbrunnen.

? Brettheim, Kr. ©erabronn.
Von Martens berichtet über bie Helfensteinsche Fehde 1450: »Die Rothen- 
burger suchten sich in bem Kirchhof von Brettheim zu behaupten, sie wurden 
aber von ben Brandenburgern herausgetrieben." (Von Martens, Kriegerische 
Ereignisse von Württemberg.) Anscheinend war ber Kirchhof befestigt gewesen. 
Kirche (Hl. Peter unb ’aul) ursprünglich romanisch, 1528, 1656 umgestaltet, 
1722 erneuert.

+ Bubenorbis, Kr. Hall.
Der Ort liegt auf einer Hochfläche des Mainhardter Waldes. Die frühere, 
uralte Strafte führte an ber Kirche (Hl. Margarete) vorbei. Als Filialkirche 
von Michelfeld, Kr. Hall (bis 1866), hatte B. lange Zeit seinen Kirchhof. 
Daher ist nur bic Kirche befestigt. Sie hat im Westgiebel zwei gut ausgebildete 
Schlüsselscharten. Über bem gewölbten Chor im Surrn (1485) befinbet sic ein 
weiterer Raum mit Rippenkreuzgewölbe, das etwa auf bem Fuszboden ansetzt. 
Die 90 cm starten Mauern sind nach drei Richtungen mit Schieszicharten ver- 
sehen, bie sich unten halbkreisförmig verbreitern. Zugang in den Raum über 
das Kirchendach. Lichtmafze 4,53 X 4,33 m. Das barüberliegenbe Turmge- 
schüft hat nach W (neben bem Dach) 2 Schlitzöffnungen, bie entweder als 
Schiesz- ober Beobachtungsscharten bienten.

— Ellrichshausen, Kr. Crailsheim.
Im nördlichen Seil des Dorfes liegt erhöht bie Kirche (HL Zphannes). „Der 
Kirchhof war befestigt, noch 1572 staub ein Torhäuslein." (KAI92., S. 55.)

+ Erlac, Kr. Hall.
Auf ben rechten Kocherhöhen, am Eingang bes Heinen Dorfes, liegt bic Heilig- 
treuzkirche, noc vom alten Kirchhof umgeben. Die unregelmäszig gemauerte 
Mauer ist im W etwa 2,5 m hoc unb dort mit einigen einfachen Schieszicharten 
(Schlitzscharten) versehen. Friedhofseingang im S durc breites Rundbogentor. 
Im Schlufzstein: 1517, mit Wappen. Lints neben bem Eingang (auszen) ein 
altes Steinbild, „Heide" genannt, von unbestimmbarem Alter. (Karolingisch?)

? Eschac, Kr. Gaildorf.
Der Kirchhof (Kirche zum Hl. Johannes Baptist) liegt auf einer Anhöhe mit 
Steilabfall ins Bachtal, mit „ziemlich hohen Mauern eingefafzt" (Trescher, Ge- 
schichte her Reichsgrafschaft Limpurg, 1789, II, S. 287). Eine Befestigung ist 
allerdings nicht erwiesen, ist aber bei ber festungstechnisc günstigen Lage mit 
Steilabfall gegen das Tal unb schmalem Zugang von ber Bergseite her durch- 
aus möglich.
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E 1 c a c , Kr. Gaildorf.

? Eutendorf, Kr. Gaildorf.
Kirche (Hl. Kilian) auf Bergnase über einem Bachtal, hat „burgartiges Aus- 
sehen" (DAB. 1852, S. 137). rescher II, S. 173/174, schreibt: „Der Kirchhof 
hat von der Abendseite, wie die meisten aus der alten Zeit, so ziemlich das Aus- 
sehen eines Kastells."

— Fichtenberg, Kr. Gaildorf.
Alte Kilianskirche 1832 abgebrochen und an anderer Stelle im gleichen Sahr 
neu erbaut. Die alte Kirche stanb auf dem höchsten Punkt im Dorf an Stelle 
des heutigen Schulhaujes. „Die ihrer Struktur nac alte Pfarrkirche ... stehet 
in einem Kirchhof, der nac alter Art, wie ein Castell mit hohen Mauern ein- 
gesagt ist. Auf dem alten massiven Thurn finbet sich auch eine grofze Büchse 
(oder Doppelhacke), dergleichen von alters auf allen Kirchthürnen ober Kirchen 
um ber häufigen Fehden willen gewesen sein soll." (Prescher II, S. 234.)

+ Finsterlohr, Kr. Mergentheim.
„Der ganze Kirchhof hängt gleichsam über ber mit schwarzen Schieferfelsen jäh 
aufsteigenden, finsteren Schlucht." (DAB. 1880, S. 533.) Der nicht mehr 
benützte Kirchhof (Hl. ?) ist noc mit der alten Wehrmauer umgeben, unter- 
brochen vom Schulhaus auf ber S-Seite. Die NW-Seite ist durc natürlichen 
Steilhang geschützt. An ber NO-Ecke, ber Eingangsseite gegen das Dorf, steht 
ein runber Turm mit einigen T-förmigen Schieszscharten unb einer zuge- 
mauerten Rundbogentüre zu ebener Erde auf ber Innenseite. Dort sieht man 
auch an ber Mauerstruktur eine ehemalige Steintreppe zum Wehrgang unb
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S i n ft e r I o b r , Kr. Mergentheim.

Surmobergeschosz hochführen. Die etwa 6 m hohe Mauer auf der N-Seite hat 
in etwa 4 m Höhe einen Mauerabsatz mit veränderter Mauerstruftur im oberen 
Teil, anscheinend aus späterer Zeit (Vermutung des +’rofessors.A. Schu- 
macher, Mergentheim), der wahr chei nli c auf nachträgliche Erhöhungdes 
Wehrganges beutet. Nac NO hat der Turm an ber Auszenseite eine Sor- 
pfanne, die auf einen Zusammenhang mit ber abgegangenen Burg beutet, bic 
an Stelle des nördlich ber Kirche gelegenen, heutigen Bauernhauses stand. Dort 
wurden durc Professor K. Schumacher Reste eines Pallas festgestellt.

— Flein, Kr. Heilbronn.
Ein Seil des Ortes mit ber Kirche (Hl. Veit) steht auf einem Nagelfluhfelsen, 
Kirchberg genannt, ber sich 20 m über ber Talsohle erhebt. Der Friedhof mar 
früher befestigt unb verstärkte ben natürlichen Schut ber günstigen Lage. Sm 
3. großen Städtefrieg „1450 vergalt Graf Allric einen Einfall ber Heilbronner 
mit einer Belagerung ber Stadt im Suni; ihr Gebiet wurde gänzlich verwüstet, 
ber befestigte Friedhof von Flein erobert unb bie Kirche start beschädigt, wenn 
nicht ganz zerstört". („Württembergisc grauten", Alte Folge, Bb. VII, S. 6.)
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+ Forchtenberg, Kr. Öhringen.
Der Ort liegt an einer Bergzunge zwischen Kocher und Kupfer. (Kirche: Hl. 
Michael.) Der Westturm „enthält noc einzelne Schieszscharten, die gegen innen 
rundbogig (gewölbt) sind" (D2B. 1865, S. 213).

+ Fornsbach, Kr. Backnang.
Die erhöht im NO des Dorfes auf dem noc halb ummauerten, alten Kirchhof 
stehende Kirche (Hl. Mauritius) hat im Ostturm in den unteren Geschossen nur 
Schieszscharten, aufzer einem gotischen Fenster an der S-Seite.

+ Gammesfeld, Kr. Gerabronn.
Der Ostchorturm (Hl. Nikolaus?) hat in den zwei mittleren Geschossen Schiesz- 
scharten. Im W-Giebel drei Fensterschlitze, an der SO-Ece ein kleines, schräg 
durch die Mauer geführtes Fenster zur Beobachtung. Von der Nonnentlause 
westlic der Kirche führt ein gewölbter Sang vom Keller in die Kirche.

— Gottwollshausen, Kr. Hall.
Die Georgskirche liegt in einem burgartig erhöhten, befestigten Kirchhof, auf 
einer Bergnase, von der Strasze im Viertelkreis umfahren. Die alte Kirche 
wurde 1277 von den Gulden von Gottwollshausen abgebrochen, weil sie zu eng 
geworden war, und an der Stelle ihrer Burg neu erbaut. (Geweiht 1385.) 
Nac bcr DA3. 1847, S. 202, war schon im 11. Jahrhundert eine Kirche vor- 
handen. Stand sie damals schon im Mauerbering bcr Burg?

— Gründelhardt, Kr. Crailsheim.
3n ber NW-Ecke des Dorfes liegt hoc bie Kirche (Hl. Laurentius unb Marga- 
rcta). Der Kirchhof war einst mit ftarfer, mit Schieszscharten bewehrter Mauer 
unb festem Tor versehen. Von dieser Befestigung ist auszer einem Mauerstumpf 
von 1 m Breite nichts mehr zu sehen.

? Hafzfelden, Scmcinbc Wolpertshausen, Kr. Hall.
Michaelstirche. Ein Bericht bcr Widmannschen Chronit (bearbeitet von Dr. 
Christian Kolb, 6. 114) läfct auf ehemalige Befestigungen schlieszen: „ .. bann 
bic Kirchen Reinwolsperg (Weinsberg, Kr. Hall), Altzhofen (Slshofen, Kr. 
Hall), Haszfelden (Hafzfelden, Kr. Hall), Aspac (Oberaspach, Kr. Hall) etc. 
alle dazumahl von wegen das bic bauren barcin geflohen, vom feindt ge: 
stürmeth, entweyet gewesen, barumb auc niemanbt dahin begraben worden" 
(1449).

+ Hausen am Bad), Kr. Serabronn.
Im Chorturm ber Martinskirche im 2. Geschoß Schlüsieljcharten.

? Heiligenbronn, Scmcinbc Spielbach, Kr. Scrabronn.
Kirche (Hl. Sebastian). Ein Bericht im Zahrbuc des Historischen Vereins in 
Mittelfranken, Bb. 24, S. 64, läszt auf bie Befestigung ber einstigen Wall- 
fahrtstirche schlieszen. 1449 im 3. großen Städtefrieg flohen Söldner, non 
Reisigen aus Crailsheim angegriffen, in bie Kirche zu „pailkenbronn". „Also 
Kamen bic Feindt an bic Kirchen unb Wollten bic ungzern heraus nehmen, ba 
stellten sic bic unfzern zur Wehr unb trieben ben Feindt Ab, also Kamen bic 
Feindt zum anbernmal unb Machten ein feur an bie Kirchen unb verbrannten
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Niederstetten,Kr. Serabronn.

die unszern mit der Kirchen gentzlich, Allso bas die unszern oben zum Chor her- 
aussprungen, bo hielten bie Feindt schwerdter für baft die unszern mit barcin 
Sprüngen unb wurden bie unszern mit ben Brandt erstochen."

? Sessental, Str. Sall.
Die mitten im Ort liegende Kirche (Hl. Matthäus?) wird von einem Kirchhof 
mit hohen Futtermauern umgeben, in der alte Konsolsteine (Kragsteine) ein- 
gemauert finb, bie möglicherweise oon einer Wehrgangauflage stammen (mög= 
licherweise Schildmauerunterstützung).

— Hollenbach, Kr. Künzelsau.
Dorf an ber Mündung des Häuszern- ober Hollenbaches in ben Kocher, früher 
mit Graben unb 2 Tortürmen befestigt. 3m nordwestlichen Teil liegt bie Kirche 
(Hl. Stephanus). Der rechteckige, frühgotische Chor hat an ber N-, 0= unb 
S-Seite in ziemlicher Höhe quadratische Öffnungen, 50 X 50 cm, bie als Schiesz- 
löcher bezeichnet werden. Nördlich ber Kirche staub auf ben Grundmauern 
eines heutigen Hauses in ber Nähe ber Mauer ein Turm, ber noc 1700 et- 
wähnt wird: Nac bem „Sagsberger Saalbuch" hatte Sagstberg ein öff=
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Rieden,Kr. Hall, nac einer handgemalten Karte der Gemeinde Rieden von 1703;
Schlotzlein und Kirche in gemeinsamer Ummauerung.

R i e d e n , Kr. Hall, nac Karte 1 : 5000, um 1830.

6*
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Rieden, Kr. Hall.
Schiefzkammer in der südöstlichen Kirchhofsmauer.

nungsrecht an dem alten, grofzen Turm gegen die Kirche zu. (DAB. 1883, 
S. 568.) Mit der Befestigung der Kirche hing auc ein altes Asylrecht für 
Mörder und Flüchtlinge zusammen, nac dem diese sic bis zu 3 Tagen dort 
aufhalten tonnten. Der Türmer mufzte binnen zwei Tagen Bescheid geben.

— Sagstheim, Kr. Crailsheim.
Kirche (Hl. Nikolaus) 1764/65 fast vollständig neu erbaut. Der “lat, auf dem 
sie steht, war bis 1832 als Friedhof benützt worden. Um die Kirche geben gegen 
die O-Seite bic alten Gaden, Aufbewahrungsräume für Hab unb Out unb 
Zufluchtsstätten in Zeiten ber Not. Allerdings sind sie start verbaut. Von 
unten gesehen weisen sie jedoc auc jetzt noc deutlich bas Mauerwert einer 
alten befestigten Anlage auf. (Crailsheimer Heimatbuch, S. 498.)

— Ilshofen, Kr. Hall.
Die Kirche (Hl. Petronella) liegt am Rande der Stadt unb war mit ihrem 
Kirchhof in die Befestigung der Stadt einbezogen. Bis 1830 waren Reste einer
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starken Befestigung des Kirchhofes zu sehen. Sm Städtekrieg 1449 wurde der 
Ort vom Markgrafen „Achilles" geplündert und verbrannt. Damals flüchtete 
sic ein Teil der Bevölkerung in die Kirche, verrammelte dieselbe und leistete 
daraus hartnäckigen, aber erfolglosen Widerstand. Die Widmannsche Chronik 
(Exemplar Nacknit, Bl. 203 b) berichtet darüber: „Alltzhoffen wurdt erobert 
und verbrannt. Marggraff Albrecht zu Onoltzbac erobert mit etlichen tapsigen 
das Stättlin Altzhoffen an der Schmerac liegendt, die bauren darinnen ent- 
rönnen 3n die Kirchen, also understonnd Marggraff Albrecht, mit benn feinen 
die Kirchenn auffzuhauwen. Do stac unter der Kirchthür ain Baur der Hief 
Kyfferlin heraus Marggraff Albrecht durch ein Schennkel."

+ Lendsiedel, Kr. Serabronn.
Die Kirche (Hl. Pankratius) liegt etwa in der Mitte des Ortes auf leichter 
Erhöhung. Der Westturm, im Unterbau romanisch, ist aus sauber gefügten, 
glatten Steinen mit Wolfsklauenlochern gebaut. 3m Turmerdgeschosz nac N 
unb S Schieszichartenöffnungen. Am Westgiebel des Schiffes (erbaut 1515 
ober 1521), nördlic neben bem Turm, ist eine Schieszscharte in Kreuzform. „Die 
Kirche steht auf bem befestigten Kirchhof." (DAB. 1847, S. 270.) Von ber 
festen Mauer ist nur noc im S eine starte Stützmauer vorhanden.

— Lichtel, Semeinbe Oberrimbach, Kr. Mergentheim.
Ort samt Kirche (Hl. Nikolaus?) unb ben Krümmern ber Burg hoc über bem 
felsigen Bergvorsprung des oberen Rimbachtales. Kirche mit Ostturm sehr alt. 
„Neben ber Kirche liegen, von Sraben unb Wall unb wieder einem Sraben 
umgeben, bie letzten Trümmer einer Burg, ber zweite (äuszere) Sraben um- 
schlieszt auc bie Kirche samt bem einst festen Kirchhof unb zog sic mitsamt einem 
Wall um das ganze Dorf." (DA8. 1880, S. 671.)

+ Michelbac an der Heide, Kr. Serabronn.
Die Kirche (Hl. Bonifatius unb Burkhard) liegt hoc über einer Seitenschlucht 
bes Brettachtales. Die zum Teil alte Kirchhofsmauer hat noc einige Schiesz- 
scharten, von benen eine auszen breiter ist als innen (wie in Deizisau, Kr. Esz- 
lingen). Die Mauer ist innen 1,5 m, auszen 2,35 m hoch. Auf bas Schiff war bis 
zum Umbau Anfang bes 20. Sahrhunderts ein Fruchtkasten in Fachwert gesetzt.

Michelfeld, Kr. Dall.
Am SO-Eingang bes Dorfes liegt bie Kirche (Hl. Peter unb Paul) in einem 
unregelmässig viereckigen Kirchhof. Die Kirchhofsmauer, zum Teil mit Buckel-
quabern, ist 1,5 bis 
2,0 m hoc unb zeigt 
deutlich Spuren von 
Befestigung: an ber 
W= Seite ist eine 
Schieszscharte, an der 
N-Seite ist ber ehe- 
malige Wehrgang 
an bem Mauerab- 
satzzu ersonnen. Der 
Chorturm meist im 1. 
unb 2. Obergeschoß

MICHELFELD OA HALL

Rekonstruktion des Wehrganges in Michelfeld, Kr. Hall. 
Mazstab 1:200.
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je eine Gchiegzscharte auf. Wie eng noc im 17. Jahrhundert die Kirche in das 
Kriegsleben der Dörfer einbezogen war, zeigt die Gemeindeordnung von Michels 
selb. Des Dorffs zue Michelfeldt und deszelben Snwohner Ordnung und/de- 
meinots Brieff, Alffgericht Anno 1618: Zum Achten, Wan man aber Sturm 
schlägt, ober bie zwen gewonliche Schuf von dem Kirchthurm geiceben, Ip. ein 
jeder Gemeinosman eilenbs bei bcr perrichaft straff, uff dem sirchbp n mit 
feiner wehr, ober einem Feuer Eimer, nac Gelegenheit, lic finden lallen. 
(Mitteilung von Hauptiehter St. ©chumm, euntirchen bei Ccrdb. 5009

— Morsbach, Kr. Künzelsau.
Die ursprünglich romanische Kirche (Hl: Maria, Alban unb Wendelin) am 
SO-Enbe bes Dorfes, am Ortsausgang, hatte, wie heute der Turm, nur einig : 
Mauerschlitze. Fenster wurden erst etwa 1840 eingebrochen. Es war auch nur 
ein Eingang im W vorhanden. „Der massive Bau scheint zugleich als Burg 
des Dorfes angelegt zu sein." (923. 1883, ©. 684.)

— Weiler Münster, Gemeinde Unterrot, Kr. Gaildorf.
9. uralter Kirchort. Die Kirche (Hl. A. L. Stau) steht auf dem einstmals be- 
festigten, erhöhten Kirchhof.

— Nedargartach, Kr. Heilbronn.
Ge Gide (SL. Getrus) im nordwestlichen, etwas höheren Teil des • rtes jtcbt 
auf einer nach S unb W abfallenden ©elänbeftufe. Der Ort war früher mit
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Wall, Graben und drei Toren befestigt. „Besonders befestigt scheint der nord- 
westliche Teil mit der Kirchenterrasse unb dem Pfarrgarten bis zum Pfarrhaus 
gewesen zu fein, so haft er den Bewohnern in älterer Zeit einen festen Zufluchts- 
ort bot, wie in Flein unb an anderen Orten." (DA3. 1901, Bd. II, S. 402.)

+ Niederstetten, Kr. Gerabronn.
Der Ort zu Füszen ber Burg Haltenbergstetten ist mit Mauern, Türmen unb 
Toren befestigt. Am NO-Ende liegt bie Kirche bes heiligen Sakobus. Der 
romanische Slodenturm steht in etwa 2 m Entfernung in abweichender Achsen- 
richtung westlic ber Kirche unb enthielt früher das tonnengewölbte Einfahrts- 
tor in ben Kirchhof, dessen Mauern aber heute abgebrochen sind. Auf ber Rück- 
feite des Turmes liegt bie Einsteigpforte in Höhe des Obergeschosses.

? Oberaspach, Kr. Hall.
Die vielleicht schon 750 (nac Bossert) gcgrünbetc Kirche (Hl. Kilian) wurde 
1221 geweiht, 1680 unb 1756 erneuert. Der Kirchhof war ummauert. Ein 
Bericht ber Widmannschen Chronit (siehe Haszfelden, Kr. Hall) läszt auf etwaige 
ehemalige Befestigung schlieszen. Danac haben sic bie Bauern 1449 in ben 
Kirchhof zurückgezogen, ber vom Feind gestürmt mürbe. Der Kirchhof mürbe 
hierauf für entweiht erklärt. Niemand bürste nac bem Kampf bort begraben 
merben, ehe bie neue Weihe vollzogen mar.
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Steinkirchen, Kr. Künzelsau.
Festes Kirchhoftor.

— Oberrot, Kr. Gaildorf • — .....
„Der Kirchhof war befestigt" (KA99., S. 216). (Hl. Bonifatius.) Balilifo 
787 schon erwähnt (WHB. IV, S. 319).
Oberstetten, Kr. Gerabronn.
Hpr mit yal und Graben und einem Geheg nebst zwei Tortürmen verwahrt. 
Der Kirchhof ist ebenfalls befestigt, „mit einer Mauer und/bavor mit DDPPCtem yall und Graben, beren Spuren heute noc zu sehen sind (K29B-S. 310). 
Rac dem Bauernkrieg (1525) leisteten bie Bauern von D. öwvei Sage lang 

Widerstand gegen Adam von Thüngen. .
Mutterkirche für das Vorbachtal von Schrozberg bis Laudenbac. 3m 9. OdbE- 
hundert schon erwähnt.
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— Orlach, Kr. Hall.
Der Ort, am rechten Rande des Kochertales, war mit Abschnittsgraben und 
Wall als hällische Grenzburg befestigt. „Auc der Kirchhof war befestigt mit 
4 Türmen." (KADI., S. 577.) Davon ist heute nichts mehr vorhanden (Hl. ? 
ehemals Bartholomäus in Kilian umgetauft).

+ Ottendorf, Kr. Gaildorf.10
Hoc am Abhang des Kochertales, am westlichen Ende des Dorfes, liegt bic 
Martinsfirche, erbaut in bcr zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an Stelle 
einer früheren. Der nördlich angebaute wehrhafte Turm beherrscht bic Strafze 
unb das Kochertal. On 2 Geschossen hat er Schieszscharten in Schlüsselform, 
nac N unb 0 je zwei, nac W je eine. Der Turmeingang von O her ist erst als 
Durchbruch 1812 geschaffen worden. Die jetzige Stützmauer bcr Strasze ist zum 
Teil wohl im Umbau ein Stück bcr alten Befestigungsmauer des alten um- 
mauerten Kirchhofs. Die Ummauerung ist im Lagerbuc ber Heiligenpflege 
St. Martin vom Sahre 1595 noc bezeugt unb von ihrer mehrfachen Wieder- 
Herstellung in Rechnungen noc bis ins 19. Jahrhundert bic Rede. Der als 
Stützmauer dienende Teil trägt nod) bic Jahreszahlen 1740 unb 1888. Sm 
Westteil des Kirchhofs ist im Boden bic alte Befestigungsmauer noc in 1 m 
Dicke feststellbar (Fr. graut, Ottenborf). Die heutige Strafze, bic 1865 erbaut 
worden ist, führt durc bic ehemalige Anlage, welche Kirche unb Burg als einen 
Bezirk umschlosz. Prescher nahm an, dasz bic Kirche an Stelle bcr alten Burg 
1453 erbaut sei. Diese Burg wird aber 1549 noc erwähnt, so bafe Preschers 
Annahme nicht stimmen sann. Die Mauern bcr Burg sind östlic unb nördlic 
bcr Kirche im Srund heute noc feststellbar, ebenso diejenige des Burgturmes 
(im Anwesen von Gebäude Nr. 40).

+ Rappach, Kr. Öhringen.
Auf Heiner, aber schroffer Anhöhe inmitten bcr Hohenloheschen Ebene steht bic 
Kirche (SL: H. 2. Frau, Satob unb Sphannes), bic im 0 durc das zum 
Brettachtal abfallende Gelände, im S durc einen künstlichen Graben geschützt 
ist. Kirchenschiff vielleicht 13. Jahrhundert, bic 4 Drachensteine am Giebel 
später (?) eingesetzt. Niedriger, plumper Ostchorturm mit sehr starten Mauern, 
romanisch, unten Buckelquader mit Löchern. Kirchentüre im W zum Verriegeln.

— Reinsberg, Gemeinde Wolpertshausen, Kr. Hall.
Kirche unb Kirchhof waren einst befestigt (Hl. Petrus). Während des Städte- 
frieges 1449 (Bebenburger Fehde) war N. ber Schauplatz blutiger Vorgänge, 
besonders bcr Kirchhof, auf bem ber hällische Anführer Hans Bub von Frank- 
surf bestialisch erstochen wurde. Die Haller hatten eine Schlappe erlitten unb 
wollten anscheinend in bcr Kirche festen Fus fassen. Da griffen bic Branden- 
burger bic Kirche an, in welche sich bic Bauern des Ortes (von Martens: Jeden- 
falls werden Haller unb Bauern im Turm gewesen sein) verrammelt hatten 
unb sich hauptsächlich durc eine grosze Menge Steine, bie sic auf ben Kirchturm 
gebracht hatten, so hartnäckig verteibigten, das bie Brandenburger endlic vom 
Angriff ablieszen unb sic zurückzogen. Auc bic Widmannsche Chronik ermähnt

10 Dieser Abschnitt ist gegenüber bem in bem Buc „Die Dorffirche als 
W e h r b a u , mit Beispielen aus Württemberg" von W. von Er ssa (W. Kohlhammer 
Verlag, Stuttgart 1937, S. 107) gebrachten Abschnitt über Ottenborf wesentlich be- 
richtig unb ergänzt durc bie Schriftleitung.
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diesen Angriff (siehe Tafzfelden, Kr. Hall) und berichtet, daß die Kirche hinter- 
her für entweiht galt und niemand vorerst darin begraben werden bürste (Ver- 
letzung ber Asylrechtsbestimmungen).

+ Rieden, Kr. Sall.
Die Kirche (Hl. Al. L. Frau) liegt im oberen Seil des Dorfes auf steiler Anhöhe 
über der Biber. Der Kirchhof tvurbc ehemals rings von einer starken Wehrmauer 
umschlossen, von ber auf ber NO-Seite (Hangseite) noc gut erhaltene Reste 
von 5 m Höhe geblieben sind. Sm NO führt auc ein grosses, runbbogiges Tor 
ins Freie. Sm östlichen Teil finb Schlüsselscharten in etwa 4 m Höhe, bic, ob- 
wohl feine Balkenlöcher, Konsole ober ähnliches vorhanden finb, einen ehe- 
maligen Wehrgang verraten. Sm südlichen Teil ber Mauer ist zu ebener Erde 
eine sogenannte Schiefzkammer. Die Mauersteine haben Steinzangenlöcher. 
Bei ber Kirche hat früher ein Schlöszchen gcftanbcn, nicht, wie KA9W. S. 577 
annimmt, an ber Stelle des heutigen Pfarrhauses, sondern (wie Dr. Kost, 
Schwäb. Hall, nachweist) an ber Stelle des sogenannten Schwarzenbecken- 
hauses, bas etwa 25 m östlic ber Kirche auf dem höchsten Punkt des Ortes 
liegt. Sm Kellergeschoß befinbet sic ein Naum mit boppelter Kreuzgewölbe- 
decke, von bem aus, ber Sage nach, ein unterirdischer Gang nac ber Kirche 
geführt huben soll, dessen anberes Ende in ber Kirche aber nicht festzustellen ist. 
Auf jcbcn Fall staub bie Kirche in Beziehung zu bem „Schlöszchen", ba nach 
einer Karte von 1703 beides eine gemeinsame Ammauerung zeigt.

? Rietenau, Kr. Backnang.
Kirche (Hl. Ulrich) frei unb hoch am N-Ende des Dorfes auf bem alten Fried- 
hof, „ber einst sehr fest gewesen fein musz. Seine Mauern bilden namentlich 
gegen O eine hohe Terrasse." (923. 1871, S. 293.)

+ Rinderfeld, Kr. Mergentheim.
„Kirche ... in bem mit alter, ftarfcr Mauer umgebenen Friedhof, in ber Schi esz- 
scharten unb ein frühgotisches Fenstermaszwert über bem Eingang sic befinden." 
(DAB. 1880, S. 702.) (Hl. Michael.)

+ Rückershagen, Kr. Gerabronn.
Die Kapelle steht auf einer Felsbant, aus ber ein Brunnen quillt. Im Ostchor- 
turm befinden sic Schieszscharten. Die Befestigungsmauer, bie einst bic Kirche 
umschlossen haben soll, ist vielleicht mit ber Brandschatzung durc bie Haller 
im Städtekrieg 1449 zerstört tvorbcn.

+ Schmerbach, Kr. Mergentheim.
Der Ort ist um bic Schmerbachquelle angelegt unb zieht sic im O bic Talwand 
hinauf, an ber auc bic Kirche (Hl. Johanna), „eine wirkliche Veste, Bollwer 
ber Rothenburger" (DA3. 1880, S. 730), mit ber ehemaligen Burg (heute 
Schulhaus) liegt. „An ber O-Seite des Kirchhofes ftanben 2 starte, viereckige 
Türme, 2 Stockwert hohe Mauern mit Schieszscharten liefen rings herum." 
(DAB. siehe oben.) 3m W ist ber durc bic Doppelmauer gcbilbetc Zwinger 
noch sichtbar, bie übrigen Mauern unb Türme finb verschwunden. Westlic ber 
Kirche lag in unmittelbarer Nähe bie Burg, an bem Mauerrest ber N-Wand 
ist ein Toransatz zu erfennen, so bafe angenommen werden sann, bafe ber alte 
Zugang von dieser Seite fam. Die weiter südlic gelegene anbere Torpfanne 
wird ebenfalls zur Sesamtanlage dieser rothenburgifchen Grenzburg gehören.
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GulzbachanderMutt, St. Bactnang.

olts solche wurde 1525 Echmerbac auc angegriffen und verbrannt. Pie 

HÄngen und Helfershelfer) geplündert Renbac, Wettringen 
mitsamt bem Kirchhof ...Am Samstag des ’fingstabends, des mprgensfrüb 
fingen unsere Feinde wieder an zu brennen und verbrannten den Bobada; 
GOmerbacb mitsamt her Kirche, Kimpac mitsamt dem Thurmdajelbst. 
(Pfarrer Bürger aus Kocheriteinsselb, „Württembergisc grausen Alte Solge,
Bd. 8, S. 492.)

— Gchwabbach, Kr. Öhringen. -
oif Heiner Anhöhe mitten im Ort die Kirche (Hl. Sebastian). »Der früher um 
sie Kirche gelegene, wie die noch hohe Mauer ahnen lässt ehedem seste Stirdb- 
hof, seit 1750 vor das Dorf verlegt." (D23. Weinsberg 18 61, ©. 329.)
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ransberg (Kransburg) mit Laufen a m Kocher, Kr. Gaildorf, links unten. 
Sn der Mitte oben Herberg mit der Wallfahrtskirche, rechts das Schlosz Untergröningen 
(nach der Widmannschen Chronit, Handschrift Racnit, Blatt277,Ende 16. Jahrhundert.)

+ Weiler Sichertshausen, Gemeinde Niederstetten, Kr. Gerabronn.
Die Kapelle (Hl. ?) liegt über dem Dorf auf einer Bergnase und ist durch halb- 
kreisförmige Umwallung und tiefen Graben an ber W-(Berg-)Seite und der 
beiderseitig anschlieszenden Abrundung geschützt. Nac 0 natürlicher Steil- 
abfall von 30 m. Die Befestigung, die noc gut zu erfennen ist, umschloss ein 
ziemlich ebenes Oval von etwa 40:50 m. Bei einer Kanalgrabung 1933 tarnen 
westlic ber Kirche grössere, gut gerichtete Kalfsteinquader zu Tage. Da nahe 
dabei ber Wallgraben von einem Durchgang unterbrochen ist (ein zweiter da- 
neben scheint jünger zu fein), tonnten sie von einer Toranlage ober auc einer 
Umfassungsmauer herrühren. Der Weg oom Durchgang herab zum Dorf ist 
noc erhalten. Die Anlage erinnert topographisch an Ailringen. (Angaben von 
Dr. Kost, Schwäb. Hall.) Die frühgotische Kapelle hat nur gegen S ein vier- 
eckiges Fenster unb eine Pforte.

— Sontheim, Kr. Heilbronn.
Sn beherrschender Lage auf bem Platz ber früheren Burg unb ber Kapelle 
stehen Kirche unb Pfarrhaus von starten Mauern umgeben unb wohl befestigt 
(OAB. II, S. 438). Ringmauer unb Mauerturm 1840 nicbergelegt (02%. 
1901, Bd. I, 6. 296). Die Zehntscheuer unb 2 Keltern stauben aufzerdem im 
Mauerring. Die Stützmauer am Steilabfall ist sehr hoch, ihre innere Brüstungs- 
hohe heute etwa 1 m. Auc ber Ort war früher befestigt.
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2 i m p u r q , am gut Sie Schauenburg mit der Alrbanskirche und Ant erli m - 
p u r g, ser. sal (nach ber Widmannschen Chronit, Handichtist F 200 der Bücherei 

des Historischen Vereins für Württembergisc Franken, Slatt »).

(

4-R

A n t e r m ü n t h e i m , Kr. Hall.
Inmitten des Ortes die mauerumwehrte Kirche mit Schieszscharten (oben lints)"e 
9d" obengenannter Ehronithandjchrijt - Ende 16. Sahthundert - Blatt 32.
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+ Spielbach, Kr. Gerabronn.
Die ziemlic eben und mitten im Ort gelegene Kirche (SL.: Maria und Eucha- 
rius) hat im ersten Obergeschoß des Ostchorturmes T-förmige Schieszscharten 
in Schiefzkammern, die aus der 1,03 m starken Mauer ausgespart sind. An der 
Leibung der Scharte befindet sic ein Steinmetzzeichen. In dem darüberliegen- 
den Glockengeschoß ist auf der SO-Ec e ein Beobachtungs- ober Schietzschlitz.

? Weiler Standorf, Gemeinde Niederrimbach, Kr. Mergentheim.
Kirche (Hl. Ullrich) auf hoher Bergtuppe, durch schroffe Schluchten abgetrennt. 
Spätromanischer Zentralbau (regelmässiges Achtec), von zwei Türmen nur 
einer ausgeführt.

? Steinbach, Kr. Sall.
Kirche (Hl. Shannes Baptist) auf steilem Felsrücken zwischen Kocher- unb 
Waschbachtal. Nac ber Widmannschen Chroni f (F 200, BI. 9) meist die Kirche 
eine starte Ummauerung mit Schieszscharten auf. Die Chronik ist allerdings 
nicht zuverlässig, doc ist eine Befestigung bicfer Kirche an ber an sic schon 
strategisch günstigen Stelle durchaus möglich. Die DAB. 1847, S. 241, nimmt 
an, daß an ber Stelle ber Kirche früher eine Burg geftanben hat.

+ Steinkirchen, Kr. Künzelsau.
Die Kirche (HI. Michael) liegt auf einer kleinen Bergnase zwischen Kocher- unb 
Reichenbachmündung. Das Gelände ist nad) W, bem Kocher zu, durch Stütz- 
mauern terrassiert, bic nicht unbebingt Wehrmauern sein müssen, ba bie unter 
ber Mauer vorbeiführende Strasse sicher alt ist. Diese Mauer ist aus Feld- 
steinen aufgeführt unb etma 1 m start, innen 1 bis 1,20 m hoch, auszen gegen N 
unb W beträchtlich höher. Das überdachte Tor im S ist nicht gleichzeitig mit 
ber Mauer gebaut, mie ber Anschluß von Mauer unb Tor zeigt. Dieses Tor 
hat eine Tiefe von 2,36 m unb etwa ebensolche lichte Weite. Im inneren An- 
schlag sind noc bic steinernen Torpfannen zu sehen unb bic Löcher für ben 
Holzriegelverschlusz. Das runbbogige Tor ist aus glatten Sand- unb Muschel- 
kalksteinen gemauert unb stammt vermutlich aus bem 15. ober 16. Jahrhundert.
Auf ber aus bem 14. Jahrhundert (?) ftammenben Chorbemalung trägt im öst- 
lichen Zwickel ein Engel bas Kirchenmodell, bas bort schon von einer Mauer 
umgeben ist.

? Stimpfach, Kr. Crailsheim.
Kirche (Hl. Georg) auf einer Anhöhe im Dorf. An ber verputzten Kirchhofs- 
mauer finb heute feine Anzeichen einer ehemaligen Befestigung mehr zu sehen. 
Eine alte Arfunde meist jedoc auf eine solche hin: 1434 ftanb Burthard von 
Wolmershausen in heftigem Streit mit Abt Sphann von Ellwangen. Die Anter- 
tanen Burkhards sollten ber Gemeinde helfen, Riegel unb Zäune zu bauen unb 
ben Kirchhof zu bewahren. (DAB. 1884, S. 440.) Demnach hatte ber Ort 
einen Bannzaun unb Kirchhofsbefestigung.

— Stöckenburg, Kr. Hall.
Martinskirche auf isoliertem, steilem Bergrücken, ber (südöstlich von ber Bühler 
unb vom Ahlenbach) auf brei Seiten von Wasser umgeben ist. Die Stöckenburg 
mar eine merowingische Srenzfeste gegen bie Alamannen, wahrscheinlich schon 
durc Chlodwig (Anfang 6. Jahrhundert?) zusammen mit ber Kirche, bie da-



97

A
nt

er
so

nt
he

im
,K

t. H
al

l.
gi

nt
s:

 Ech
ie

fz
ic

ha
tte

 in
 he

r K
irc

bh
os

sm
au

er
 vo

n in
ne

n.
 —

 R
ec

ht
s: D

ie
 Na

ue
r m

it B
uc

ke
lq

ua
de

rn
 vo

n a
uß

en
.

7 Württembergisc Franken



— 98 —

(1833)

Wildentierbach, Kr. Serabronn.

mals schon an der Stelle der heutigen gestanden haben muß, auf diesem mili- 
tärisc günstigen latz gegründet. On der Nähe lag die Heerstrasze, die bei Münk- 
heim ben Kocher überschritt unb bei Sontheim das Bühlertal betrat. Die Kirche 
war Arpfarr- unb Missionskirche für ben Mulachgau, dem größten Teil des 
heutigen Württembergisc Franken. Auf einem Bild ber Widmannschen 
Chronit (16. Zahrhundert) ist bie Kirche noc hoc ummauert dargestellt, heute 
ist von einer Befestigungsmauer nichts mehr zu sehen.

? Sulzbac a. K., Kr. Gaildorf.
Kirche, eine der ältesten Michaelskirchen, aus geschütztem, hochgelegenem Platz. 
S. wird 1024 unter ben Grenzorten des Virgundforstes genannt. Sn einem 
Grenzort wäre die Befestigung ber Kirche benfbar. Allerdings suchten bie Sulz- 
bacher 1634, als eine Abteilung Kaiserlicher (Kroaten) in bie Gegend fam, nicht
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9 i [ d e n t i e r b a c , Kr. Gerabronn. — Der Eingangsturm zum Kirchhof.
(Aufnahme Georg Müller, Mergentheim.)

den Kirchhof auf, sondern bereiteten für sic und ihr Vieh einen Zufluchtsort 
im Homburger Wald, der jetzt noc „Verhad" genannt wird. Demnach war der 
Kirchhof damals nicht mehr ober nur ungenügend befestigt.

+ Sulzbac a. d. 9., Kr. Backnang.
Mitten im Ort an wichtiger Straszenkreuzung (Stuttgart Murrtal unb Stutt- 
gart—Mainhardter Wald) liegt die Kirche (HL. Ulrich) auf steiler döhe. 3on 
ber Kirchhofsmauer ist nur ein Stück ber 10 Fus hohen Stützmauer im 0 
übrig, das von einem runben Mauertürmchen flankiert ist. Vie Kirche wird 817 
(WHB. I, S. 87) schon erwähnt.

+ Süngental, Kr. Hall.
An ber Kirche (Sl. A. 2. Frau) sehr schmaler, ehemaliger Westturm, nac Dr. 
Gabel, Heilbronn, romanisch, am Fuf durc Strebemauern verstärkt; ber Surrn 
hatte vor bem letzten Umbau seinen Eingang von auszen unb eine undeutliche 
Schlüsselscharte auf ber jetzigen Eingangsseite (im N). Der Kirchhof mit alter 
Ring- unb Stützmauer, durc Strebepfeiler verstärkt. Heute nur noc niedere 
Seile erhalten. Nac ber Widmannschen Chronik muß bie Mauer früher hoc 
unb mit Schietzscharten versehen gewesen sein.

+ übrigshausen, Kr. Hall.
Der Ort liegt flac auf ber Haller Ebene, von ber Kupfer im leichten Einschnitt 
durchflossen. Die Kirche liegt nac brei Seiten erhöht. Dieser Vlat ist offenbar 
tünstlic verstärkt unb ber alte Kirchhof durc Stützmauern gesichert. Der Dst- 
chorturm hat Schieszscharten. (Mitteilung des Pfarramts übrigshausen.)
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? Anterlimpurg, Kr. Hall.
Am Fus der einst bedeutenden Oberlimpurg liegt im Tal des Kochers Anter- 
limpurg. Nac einer Abbildung der Widmannschen Chronif F 200 (16. Sahr- 
hundert) bildete die Schauenburg und die Arbanskirche einen Komplex, um den 
eine Schieszschartenmauer geführt war. Bruchteile einer starten und hohen 
Mauer, allerdings ohne bestimmte Anzeichen für eine besondere Befestigung, 
sind noc erhalten. (Nac Hoffmann, „Kirchenheilige", Kapelle unter Limpurg, 
Hl. Al. 2. Frau.)

? Untermiintheim, Kr. Hall.
Nac der Widmannschen Chronif hatte der Kirchhof eine starte Mauer mit 
Schieszscharten, von der heute nichts mehr erhalten ist. Untermünkheim war 
fränkische Hrsicblung an alter Heerstrasze mit ausgedehnter Pfarrei.

+ Untersontheim, Kr. Hall.
Die Kirche (Alle Heiligen) liegt mitten im Dorf, wie aus einer Terrasse, um- 
geben von hoher Kirchhofsmauer aus meist glatten Steinen. Auf der S-Seite 
unb am Tor der N-Seite ein Stück Buckelmauerwerf erhalten. Auf der N-Seite
2 Schieszscharten. An der Mauer neben dem überdeckten Eingangstor aus der 
N-Seite ein Balkenloch, das vermutlich von einer früheren Wehrgangsunter- 
stützung stammt.

— Unterweiszach, Kr. Backnang.
Kirche (Hl. Agathe) frei unb hoc auf bem früheren, festen Friedhof.

— Borbachzimmern, Kr. Mergentheim.
Die Kirche (Hl. Nikolaus) „besteht aus einem sehr alten, schwerfälligen Ostturm 
(etwa 7 m breit), ber Überrest einer alten Kapelle ist unb zugleich zur Ver- 
teibigung unb (Sperrung des Vorbachtales biente". (DA3. 1880, S. 747.) 
Nac N bat der Turm kleine Fenster unb Schieszscharten. „Auf ber Kirchhofs- 
mauer befanben sic 2 weitere Türme" (DA3., siehe oben), von benen heute 
nichts mehr vorhanden ist. Auc von ber Mauer sinb nur unbebeutenbe Reste 
übriggcblicbcn.

— Waldbach, Kr. Shringen.
An ber SO-Seite des Dorfes, etwas erhöht, liegt bic "farrfirche (Hl. Kilian 
unb Nikolaus), von einer ziemlich hohen Mauer umgeben. „Der früher um bic 
Kirche gelegene, feste Kirchhof ist 1602 vor das Dorf verlegt worden." (DA3. 
Heinsberg 1861, S. 371.)

? Wallhausen, Kr. Gerabronn.
^farrborf an ber Kaiserstrasze. Kirche (Hl. Veit). Der noc ummmauerte Kirch- 
hof war wahrscheinlich befestigt, ba er 1449 im 3. grossen Städtefrieg von ben 
Städtern erstürmt ivurbe. (Siehe Haszfelden, Kreis Hall; Reinsberg, Kr. Hall; 
Heiligenbronn, Kr. Serabronn.)

+ Welzheim, Kreisstadt.
Kirche (Hl. Gallus) in freier Sage etwas erhöbt. „Ein befestigter Kirchhof mit 
Graben unb einer hohen Mauer" (DAB. 1845, S. 120) unb Mauertürmchen 
(Kgr. W., S. 524). Heute ist von ber Befestigung nichts mehr zu sehen.
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9 i I d e n t i e r b a c , Kr. Gerabronn.
Gübede per Kirchhofsmauer mit dem Sockel für ein Mauertürmcen.

(Aufnahme Georg Müller, Mergentheim.)

+ Wermutshausen, Kr. Mergentheim. ,
Die Kirche (nach Feststellung von Oberlehrer Wallraud, Dër bodh,.5 Jenetvus. 
Niect an einem flachen Sang und „steht im ummauerten, einst sehr festen xir. 
bof tiefer batte 3 Sürme 2 runde in der Westecke und einen viereckigen als 
Lrturm an per Ostfeite/' (0233. 1880, S. 830.) Nur von dem Nordwejtturm 

(BergTeite) ist ein gtauerstumpf erhalten, mit einer Mauerstärfe pon etwa 1 m. 
Stertwürdigerwocije tritt der Surrn nac innen, statt nad außen berpot

Sattinstirche in beherricbender Lage neben einer Burg (nict.wie $93 * 
fd>reibt: an Stelle der 1318 verbrannten Burg, da die Kirche schon 1 , ”' 
roäbnt will 9. ist wie die Gtöcenburg auf altem fräntijchem Königsgut ? 
qrünbet IT war eine Cochtergründung von ©tödenburg. Auf der O-Eei te, 
über bem ©teilabfall, befindet sic ein Keines Stic Mauer mit einem Rbiat, 
bas mögli^ertveife von einer wauerbeseitigung stammt (siehe Ertlätung bet 

Mauerabsätze!).
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? Wiesenbach, Kr. Gerabronn.
Alrichsfirche am Abhang über dem Bac in noc ummauertem Kirchhof. Der 
massige Ostchorturm hat in den mittleren Geschossen einfache Scharten (Schiesz- 
scharten?), auszen 66 X 15 cm, innen 80 cm hoch, 82 cm breit (nac Mit- 
teilung von Pfarrer Zwiszler, Wiesenbach).

+ Wildentierbach, Kr. Gerabronn.
Der Ort war bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Mauern und 
Türmen bewehrt. KA9W, S. 329, nennt Zaun unb 3 Tortürme. Der hoch- 
gelegene Kirchhof (Hl. Maria?) ist jetzt noc von einer starten Festungsmauer 
umgeben, die früher höher war unb Scharten hatte. Der Eingang führt durc 
einen mächtigen Torturm, dessen Obergeschoß Zugang vom Kirchhof durc eine 
Steintreppe hat unb mit Schieszscharten versehen ist. Die Mauerecken sind 
unten mit Buckelquadern gemauert, bie anscheinend von einem anberen Bau 
stammen, vielleicht von ber 1509 zerstörten Burg W. Demnac bürste ber Surm 
nac bem 16. Sahrhunder erbaut worden sein. Aus bem Anfang des 16. Jahr- 
hunderts stammt wahrscheinlich auc bie sorgfältig gearbeitete Austragung an 
ber SW-Ecke ber Mauer mit Stufenprofil, bie ohne Zweifel einen hölzernen 
Erker getragen hat.
Zu ber abgegangenen Burg bei ber Kirche soll ein unterirdischer Gang vom 
sogenannten Schloszgraben im Wald (1,5 km vom Ort!) bestauben haben.

Weinsberg, Kr. Heilbronn. Das Bild soll zum Abschlufz des Aufsatzes über 
wehrhafte Dorsfirchen auc bie befestigte Kirche einer württembergisch-fränkischen Stadt 
zeigen. 3n ber Bildmitte beherrscht bie feste Kirche bie stufenförmig aufgebaute Stadt 
als Ecbollwerk. Auf bem weinbergbedeckten Bergkegel am linsen Bildrand bie Burg 

Weibertreu.
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Die franzäfilche Emigrantenlegion flirabeau 
im Thohenlohefchen

Von Theodor Osterritter
In ber Geschichte des Hohenloher Landes während der französischen 

Revolutionszeit spielt die aus französischen Emigranten gebildete Regien 

Mirabeau eine eigenartige Rolle.
Die grosze französische Revolution von 1789 brachte in der Folgezeit eine 

starte Auswanderung aus Frankreic nac Deutschland, namentlich die Adligen 
verlieben in Massen ihre Heimat. Unter ihnen befand sic auc. der lungere 
Bruder des groben Revolutionsführers, des Grafen von Airabedu, der 
Vicomte Mirabeau,’ der im Gegensatz zu seinem republikanisc gesinnten 
Bruder ein fanatischer Royalist war. Dieser in ber Geschichte kaum bekannte 
Vicomte Mirabeau war den Franzosen der damaligen Zeit als Kriegsmann 
und Abenteurer eine bekannte Persönlichkeit. Seinen Ruhm als Kriegsmann 
hatte er sic im norbamcritanisd)cn Freiheitskrieg erworben, in dem er 1ic burc 
grobe Tapferkeit auszeichnete, so das er zum Oberst und gleichzeitig bum 
Generaladjutanten Lafayettes ernannt wurde.

Nac dem Verbrüderungsfest in Paris am Jahrestag der Erstürmung ber 
Bastille am 17. Suli 1790 verlieben die bedeutendsten Royalisten Stantreid, 
und mit den bourbonijchen Prinzen verliefe auch Mirabeau sein Baterlanb, um 
sic zunächst nad) Koblenz zu begeben. Der Tatendrang des Sriegsmonnes 
Mirabedu ging darauf aus, mit finanzieller Unterstübung ber bourbonijchen 
Grinzen, die über reiche Geldmittel verfügten, am Oberthein, wo Tic immer 
mehr französische Emigranten ansammelten, eine Emigrantenlegion2 zu bilden, 
die zu geeigneter Zeit ins Elsab einfallen sollte, um den vielen dortigen de- 
sinnungsgenossen und Miszvergnügten zu helfen und vom Elsaß aus die Gegen- 
revolution in Frantreic zu verbreiten. Mirabeaus Verwegenheit und seine 
hervorragende militärische Begabung veranlaszten den ’rinzen Condé, ihn mit 
dieser Ausgabe zu betreuen. - . ,

Mirabeau begab sic Enbe September 1790 nac Karlsruhe, um am pofe 
des Markgrafen Karl Friedric von Baden seine Aufwartung zu machen unb 
von bort nach Ettenheim — gegenüber bem elsässischen Schlettstadt —, bas im 
Besitztum des Kardinals Nohan,3 des Fürstbischofes von Straßburg, war. 
Gieses fürstbischöfliche Ettenheim bildete in ber Folgezeit die Zerbezentrale 
für bie Emigrantenlegion Mirabeau. Für bie Nachbarn des fürstbijcöslichen

1 Ober, Karl (Ar chivr at), Badische Colitis in den Schten 1782—1792. (Beificriit 
^Ur s^^mannTbörffer, 31 politische Correipondens start §riebrid)5 von Vaben 1783 

bis1885, SSe^inifter von ebelsbeim schreibt Enbe Sebruar 1791 an den wüitt 
tembergiichen Gesandten von Geckendors über ben Kardinal Rohan: „Le Cardinal de 
Rohan protège ouvertement la solle idée de rassemb er quelques mille hommes 
de fuyards, de déserteurs et de vagabondspour formet une revolution e 
France.“ Abschrift im Badischen Staatsarchiv, Karlsruhe.
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Gebietes, den Markgrafen Don Baden unb die vorderösterreichische Negierung 
ber ganze Breisgau unb Waldshut waren damals noc österreichisch —, 

waren die Truppenanwerbungen* unb Ansammlungen eine peinliche Verlegen- 
heit gegenüber Frankreich.5 Sd bereitwillig friedliche Emigranten in bcn 
vorderösterreichischen unb markgräflichen Landen ausgenommen wurden, so 
streng wurde jede Werbung von Soldaten verboten. Ein Verbot, bas bic 
Werber infolge ber eigenartigen Grenzverhältnisse geschickt zu umgehen wuszten. 
Sanz bcfonbers starf mar ber Zuzug von Emigranten im Sommer 1791, so bafe 
in ber gangen Gegend von Offenburg bis Ettenheim sein freies Quartier mehr 
zu finben mar.

Kein Wunder mar es baher, mcnn sic bie Pariser Legierung durc diese 
Ansammlung von Emigranten unb Deserteuren, ganz besonders aber durc bie 
inzwischen auf nahezu 2000 Mann angewachsene Legion Nirabeau am Ober- 
thein bebrobt fühlte. Am 14. Dezember 1791 erfolgte dieserhalb eine Note ber 
Pariser Revolutionsregierung an ben Markgrafen Karl Friedric von Baden, 
unb am 31. Sanuar 1792 drohte ber französische Marschall Luckner von Strafz- 
bürg aus mit einem Einfall in Baden mit 60 000 Mann, menn bic Emigranten 
nicht aus ber Nachbarzone ber französischen Grenze entfernt mürben. Schon 
vor dieser Drohung des Marschalls Luckner hatte bie Wiener Legierung bic 
Entfernung ber Legion Mirabeau aus ber Nachbarschaft ber französischen 
Grenze ober bcrcn Auflösung verlangt, ba sie für ihre gefährdeten vorderster- 
reichischen Besitzungen besorgt mar unb bei ber ohnehin gespannten Sage feine 
Ursache zum Ausbruc von Feindseligkeiten geben wollte.

Diese Sage mar bic Veranlassung, daß bic schwäbischen Kreisstände am 
6. Februar 1792 in Hornberg® zu einer Konferenz zusammentraten, bcrcn Er- 
gcbnis bic Forderung ber schnellsten Entfernung ber Legion Mirabeau aus ber 
Nachbarschaft ber französischen Grenze mar. Durc ben Vertreter des Kardinals 
Nohan, ben Abbé b’Epmar, mar hierbei angebeutet morben, dasz bie Legion 
Mirabeau von einem anberen deutschen Fürsten übernommen roerbe. Die An- 
Regung zu dieser Hornberger Konferenz gab Herzog Karl Eugen von Württem- 
berg, ber mit ber österreichischen Legierung in Freiburg unb bem Fürstbischof 
Don Strafeburg, bem Kardinal Rohan, in Verhandlung getreten mar. Geladen 
waren Ssterreich, Strafeburg, Baden, Württemberg, Konstanz unb Fürstenberg. 
Über bcn Verlauf ber Dornberger Konferenz geben uns bic im Württem- 
bergischen Staatsarchiv aufbewahrten Listen genaueste Auskunft, überraschend 
mar bic Erklärung bes Abbé b’Epmar, bafe bic Legion Mirabeau demnächst an 
einen nichtschwäbischen Reichsstand überlassen werde; er verweigerte jedoc 
jede meitcre Aufklärung unb reifte am nächsten Tag Don Hornberg ab. Auf 
Orangen ber Konferenz beim Kardinal Rohan um näheren Aufschlufz liefe der-

4 Am 14. März 1791 trafen in Ettenheim die ersten Werbetruppen in Stärke Don 
etwa 600 Mann ein. Nac dem Tromemoria des badischen Geheimrats Schlosser im 
Badischen Staatsarchiv; abgedruct bei Erdmannsdörffer, Seite 401.

5 3n feinem Schreiben an bie vorderösterreichische Regierung in Freiburg, batiert 
Karlsruhe, 6. September 1791, erblickt Edelsheim eine Verletzung ber Reichsverfassung 
barin, bafe bas betreffende Korps auf deutschem Boden öffentlich von einem fremben 
Surften (bem Prinzen Condé) zu bem Zwecke angeworben unb unterhalten würde, um 
einen Angriff gegen einen mit bem Deutschen Reiche zurzeit noch im Sieben lebenden 
Nachbarstaat zu unternehmen. Abgedruct bei Erdmannsdörffer, Seite 411.

• Ausführliches Attenmaterial im Württembergischen Staatsarchiv, Stuttgart.
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selbe durc seinen Abgesandten Hofrat Stuber erklären, das das Gebiet des 
Reichsstandes, der die Legion Nirabeau in Dienst nehme, fernab ber fran- 
zösischen Grenze — weder am Rhein noc im schwäbischen Kreise — gelegen sei. 
Da Prinz Condé täglic das Requisitionsschreiben erwarte, so werde bie Legion 
Mirabeau in Bälde ihren Abmarsc bewerkstelligen sönnen.

Schon in bcn nächsten Tagen erfolgte bie Aufklärung ber Sachlage. Trinz 
Condé hatte am 3. Februar 1792 mit bcn Fürsten von Hohenlohe-Waldenburg- 
Schillingsfürst unb Hohenlohe-Bartenstein einen Hertrag geschlossen, wonac 
bie Legion Mirabeau in ihren hohenloheschen Landen ausgenommen unb gleich- 
zeitig als hohenlohesches Militär erflärt werden sollte.7 Auszerdem hatten sic 
bie bcibcn hohenloheschen Fürsten verbindlich gemacht, zwei Regimenter im 
Hohenloheschen anzuwerben unb auszubilden unb bcn französischen rinzen 
durc einen Subsidientraktat bewaffnet zu stellen.8 Für bie nunmehr ein hohen- 
lohesches Korps gewordene Legion Mirabeau — unterhalten durc bie fran- 
zösischen Prinzen — ersuchten nun bie bcibcn hohenloheschen Fürsten bie be- 
teiligten Legierungen um bas Durchmarschrecht durc ihre Länder.

Da zur Überführung ber Legion Mirabeau in bie hohenloheschen Lande 
durc bas württembergische Gebiet bie Erlaubnis zum Durchzug des derogs 
Karl Eugen erforderlich war, reiften Prinz Karl unb Ludwig von Bartenstein 
nac Stuttgart. Anfangs scheint Herzog Karl allerlei Bedenken gehabt unb 
Bedingungen gestellt zu haben. Aus einem vom 21. Februar 1792 datierten 
Dankschreiben ber bcibcn Surften von Schillingsfürst unb Hartenstein an bcn 
Herzog Karl” ist aber zu entnehmen, daß ber Herzog später diese Hebenten 
fallen liefe im Verfolg einer mit bem Prinzen von Condé getroffenen dberein- 
tunst, von ber bie bcibcn hohenloheschen Surften durc eine eigene Estafette bes 
Prinzen Condé eiligst in Kenntnis gesetzt worden waren.

Schon vor Abschluss bes Vertrages mit bem Prinzen Condé hatten bie 
bcibcn hohenloheschen Fürsten in “fedelbac unb Waldenburg einer Anzahl 
französischer Emigranten Gastfreundschaft gewährt, bie durc ihr bescheidenes, 
ruhiges unb sparsames Leben sic bie Achtung ber Einwohnerschaft erworben 
hatten. Die Kunde von bem baldigen Einmarsch ber französischen Emigranten- 
legion unter ihrem Führer Mirabeau brachte aber in bie hohenlohesche Sandb-

7 9 equifiti onatsschreiben des Fürsten von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, 
datiert Waldenburg, 8. Februar 1792; im Badischen Staatsarchiv in Karlsruhe.

8 Abrecht, Joseph (hohenlohescher Archivdirektor), Archiv für hohenlohesche He- 
schichte. Zweiter Band, VIII. Aus bem Seben bes Surften Karl Sofeph von oben- 
lohe-Bartenstein.

9 Im Württembergijchen Staatsarchiv, Stuttgart. Es wurde bestimmt, daß bie 
Waffen ber Legion auf Wagen nachgeführt werden sollten, doc erreichte General 
Mirabeau, baß bei jeder ber 3 Abteilungen etwa 100 Mann bewaffnet bleiben bürsten. 
Oie Armbinden ber Emigrantentruppen mit ben 3 bourbonischen Lilien mürben abge- 
nommen. — Über bas lästige 2eben französischer Emigranten in Bar tenitein unb 
bie Ernennung des Surften von Hartenstein zum Marschall unb ’air von .Frankreich 
nach ber Wiedereinsetzung ber Bourbonenäußert sic C. 8. Weber (Demokrit) in feinen 

Briefen eines in Deutschland reisenden Deutschen (2. Auflage 1834, S. 332). Aber 
bas Dasein unb bie Namen französischer Emigranten in 9 e r g e n t b e im brachten 
Die Meraentheimer Heimatblätter 1932 Nr. 12 Angaben nach dortigen Archipalien. Ein depot Französischer Emigranten lag vom 11. Oftober 1795 bis 15. Februar 1796 in 
Künzelsau unb Umgebung unb ergänzte sic auch hier aus hohenloheschen Randes- 
finbern. (Siehe Eyth, Der Bezirk Künzelsau, S. 182.)
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bevölkerung wegen der ihr zugedachten Einquartierungslast eine ungeheure 
Aufregung. Dabei wirkte cs sic ungünstig aus, das sic unter den zuletzt nac 
’f edelbac und Waldenburg zugewanderten Emigranten anmaszende und zügel- 
lose Elemente befanden, so das, wie es in einem alten handschriftlichen Walden- 
burger Bericht heiszt, „die Väter der Stadt grofze Furcht hegten, ihre Weiber 
und Mädchen dem französischen Leichtsinn ausgesetzt zu sehen".

Über den Verlauf der Verhandlungen mit dem Herzog Karl, den Durch- 
marsc ber Legion Mirabeau durch das württembergische Gebiet unb bic auf- 
lässige Haltung ber hohenloheschen Bauern berichtet uns ein Diarium10 bes 
Waldenburgischen Gesandten Freiherrn von Löwenfeld, datiert Waldenburg, 
ben 10. März 1792, bas hier nachstehend auszugsweise wiedergegeben ist: „Auf 
gnädigsten Befehl Serenisz. Regnantis verfügte sic Endesbenannter mit einem 
Schreiben an ben Hertzog zu Wirtenberg Durchlaucht nacher Stuttgard unb 
gieng ben 4. März b. 8. von Waldenburg ab unb fam wegen unbeschreib- 
lieb schlimmen Weg erst Nachts 311 zu Heilbronn an. — Den 5. bs. sofort 
nacher Stuttgard gereift. Gleic nac meiner Ankunft liefe ic mic bey bem 
Obristkämmerer, Herrn Grafen von Biklar, melden, ber versprach, denselben 
Abend noc an ben Hertzog nac Hohenheim zu schreiben. Doc mürbe ic ben 
anbern Sag nicht vorfommen, weilen Se. Durchlaucht früh einen neu entdeckten 
Marmorsteinbruc besehen, jedoc Abends mieber retournieren mürben. — And 
ba just grofec Gesellschaft bey Herrn Grafen von Biflar mar, bat ic ihn, mic 
einzuführen. Auc ber französische Gesandte mar in ber Gesellschaft. Alle von 
ben übrigen Herren, bie nicht spielten, stunben um mic herum, sprachen von 
ber Mirabeauschen Legion vieles Gutes unb versicherten mich, bafe ber Hertzog 
nun ganz gut für selbe gesinnt seye, seit bem sic ohne minbesten Exzesz durc das 
Wirtenberg marschierte, wobey ber Hofmarschall sagte: Des Herrn Hertzogs 
Durchlaucht haben bey Ihrer Zurückkunft vieles erzählt, mic Sie selbsten ben 
hohenloheschen Unterthanen zugesprochen haben, diese braven Leuthe aufzu- 
nehmen, beysetzend Sie zweifeln nicht baran, benen zwey Herren Fürsten von 
Schillingsfürst unb Bartenstein einen Gefallen damit ermiefen zu haben. Also, 
setzte ber Hofmarschall bey, merben Sie beim Hertzog willkommen seyn! — Den 
7. März liefe mir Herr Graf von Biflar sagen, ber Hertzog merbc nac Stutt- 
garb fommen. Am 2 Ahr stiegen höchstdieselben in ber neuen Residenz ab unb 
ic mürbe geruffen. Nachdem ic das aufgehabte Kompliment abgelegt unb das 
Schreiben übergeben hatte, erzählte Durchlaucht mir, bafe Ihr bic Mirabeaus che 
Legion unb hauptsächlich bie Officiers recht wohl gefallen. Sie seyen in bie 
Schöbbachische Mühle gegangen, um selbige durchmarschieren zu sehen, als Sie 
aber vernommen haben, bafe bie hohenloheschen Unterthanen bic Legion nicht 
aufnehmen wollen unb auc wirklich zu Herrenberg haben (Sturm schlagen ge- 
hört, seyen Sie dahin geritten unb hätten benen Bauern gesagt. Sie seyen vom 
Hertzog geschickt, ihnen Bauern ben schuldigen Gehorsam gegen ihren Landes- 
herrn einzuschärfen. Doc seye alles unnüz gewesen, im Gegentheil haben bic 
Bauern solch’ Ehrvergeszne Ausdrücke über ihren Herrn sic herausgenommen, 
bafe menn cs Ihre Unterthanen gewesen mären, Sie selbige Zeit Lebens mit 
Juchthaus eingesperrt haben mürben. Auc alle Drohungen hätten nichts 
genützt. Wir nehmen halt feine Franzofen! sey ihr Nuf ge-

10 Im Fürstlichen Archiv, Waldenburg. Abschrift im Württembergischen Staats- 
archiv, (Stuttgart.
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wesen Da aber nac und nac immer mehr Bauern mit Prügeln angetommen 
sehen, so haben Sie für gut befunden, ihnen zu sagen, daß Sie selbiten der 
Herzog seyen, auf welches sie starr dagestanden seyen und gesagt: 205 Purten- 
bergische sehe gegen ihnen gesperrt, wo sie denn Frucht hernehmen sollen ? Tor- 
an Gie aber denen Bauern das Wort gegeben haben, daß Sie nicht sperren 
werden, solang bie Legion im Hohenloheschen liege, und daß wegen der Sperre 
alles falsche Ausstreuungen seye! — Den 8. März bin ich nach Heilbronn 
gereifeet, wo ich mit den beiden Bürgermeister konferiert, selbe auch die gute 
SKEanSsicht, sie Ornung unb das ganze Betragen ber Legion über die Waben 
lobten. — den 9. stärz reifete ic fort von Heilbronn unb fam gestern abend 
wieder in Waldenburg an."

Interessant ist auc ein Bericht bes württembergischen Amtman 
Heinsberg vom 3. März 1792 an ben Herzog Karl," in demLes beist: "SP 
stürmisch es unter benen Hohenloheschen Wald-Bauern zu Mainhard nac 
meinem Borgestern erstattet unterthänigiten Bericht qusgclehen. Jo ubig,Per: 
halten sic sich nunmehr, nachdem diese toll-getobte Bauern zu Vfedelbac er 
fahren, bafe bic Quartiertosten baar unb richtig bezahlt werden. Es haben 
baher auch selbige sich nicht mehr geweigert — dem Vernehmen nac.— 
150 Blaun Infanterie unb 80 Mann Cavallerie aufzunehmen. Bis diese 
Itunbe habe iTaS von seinem ejeefe ober sonstiger Anotdnung „dieser iett 
benachbarten EPanzosen etwas gehört. zu Adolsfutt liegen die Bolontaires 
unb bas übrige Bolf ist näher in bas Hohenlohe che hinein verlegt worben."

Start mit stippen belegt wurden die Ortschaften “fedelbac, Waldenburg; 
giPeAeT qüblREen, Aboljfurth, Jintersteinbac und Mainhardt, bie, mit 
Ausnahme bes bartenfteinifchen fedelbachs, waldenburgiic waren. Der 
Bicomte be Blirabcau ober (eneral Mirabeau, wie er iet Lgcnonn Zofe 
legte sein Hauptquartier nach Vredelbac in bas dortige alte "olleric DB:

' Aber auch in ben hohenloheschen Landen unb unter bem Deckmantel eines 
bobcmlobcsd)cn seppentorps fand bic Legion Mirabeau feine Ruhe, denn 

09 mar l9 bie juftänbige fränfifebe Streistegietung in Nürnberg, die gus 
Besorgnis von Schwierigfeiten mit ber Pariser Revolutionsregierung —Dem 
Gela SDlirabcau unb feiner Legion bas Leben sauer machte. An ic 
hohenloheschen garsten in Waldenburg unb Bartenstein waren vom fränfiicen 
Lcisfonvent micbcrhott Blahnungsfchreiben abgegangen, bie aber ohne Ersels 
blieben ba beide Fürsten an eine baldige siegreiche Gegenrevolution glaubten. 
Sin Bcfud) bes Bringen Karl Joseph von Battenstein beim Sürstbijcöf in 
SürXrg unb bes “inzen Ludwig, seines Bruders, beim Minister Harben- 
bcrqim Sreursichen Ansbach sonnte jedoc nicht verhindern, das am 8. 2873 
1792 ber seFEisBevoumächtigte, Freiherr von Echardt, in "fedelbac ousRe- 
schlufe bes^reistonvents in Nürnberg12 bie Entwaffnung ber Legion mit aus: 
nähme ber astigen Bolontaires unb kleinerer Abteilungen zur Ausübung bet 
Bolueiorbnung “orderte. Mirabcau fügte sic schweren Herzens und lies bier- 
auf ne in B cbelbach liegenden Truppen, Grenadiere zu Wferd, Alanen, guh.eins, g3UAnParres"zur “arade vor dem Freiherrn von Edhardt antreten, 
ber beim Anblicf ber schönen, mohlgcrüftcten unb hoch unglüidhidben Leute bis

E8uä8dttcwbr"e“then.Fscatzoc“s?.n"u“S“Kban Elaatsaraio, Karisribe.
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zu Tränen gerührt war. Es war ein erschütternder Augenblick, als nac der 
Parade General Mirabeau feine Offiziere im "fedelbacher Schloszhofe um sic 
versammelte und ihnen die Entwaffnung verkündete.

Bald aber sollte diese angedrdnete Entwaffnung wieder rückgängig gemacht 
werden, da Frankreic am 24. April 1792 den Krieg erklärte und damit alle 
seither ängstlich von der fränkischen Kreisregierung beobachteten Rücksichten 
in Wegfall kamen. Doc sollte die Legion Mirabeau noc über ein Vierteljahr 
im Hohenloheschen untätig verweilen müssen, da sic die zwischen Österreich und 
Preuszen schwebenden Verhandlungen betreffs des Emigrantentorps in die 
Länge zogen. Sn dieser Zeit hielt General Mirabeau strenge Manneszucht in 
seiner Legion, und da auc alles pünktlich bezahlt wurde, so lieszen sic bie 
hohenloheschen Bauern ihre Einquartierung gefallen.

Infolge der Desertion von drei französischen Soldregimentern zum Condé- 
schen Emigrantentorps waren bie französischen Prinzen nicht mehr in ber Lage, 
die Mittel zur Unterhaltung weiter aufzubringen. Auf ber Mainzer Konferenz 
vom 19. bis 21. Suli 179213 wurde beschlossen, bie Emigrantentruppen für bie 
Reichsarmee zu übernehmen unb sie aus ben „Reluitionsgeldern" zu unter- 
halten, bie von verschiedenen Reichsständen, statt ber Gestellung von Mann- 
schaft, gezahlt wurden.

Am 1. August 1792 traf endlich ber Befehl zum Abmarsc ein unb am 
2. August fam General Mirabeau auf bem Durchmarsch nac Heilbronn, 
wo seine Emigrantenlegion in Stärke von 1800 Mann zu Fufz unb 400 zu 
Vferd am Schieszhaus vor bem Herzog Karl Eugen von Württemberg vorbei= 
marschierte. Das Hauptquartier des Condéschen Korps bcfanb sic in Bühl, 
etwa 20 Kilometer südlic von Rastatt, unb in ber bortigen Gegend bezog nun 
auc bie Legion Mirabeau sowie bie beiben nachgefolgten hohenloheschen Sub- 
sidienregimenter — ein leichtes Jägerregiment, dessen zweiter Inhaber Prinz 
Ludwig von Bartenstein (später Oberst des Regiments) war, unb ein Snfanterie- 
rcgiment Schillingsfürst, dessen Kommandant Prinz Karl von Bartenstein rvar 
— bis zum 5. September Quartier. Dann marschierte bie Legion Mirabeau 
unb bie beiden hohenloheschen Regimenter mit bem Condéschen Korps rhein- 
aufwärts über Offenburg nac bem Breisgau in bie Nähe von Freiburg. Dort 
starb nac kurzer schwerer Krankheit am 15. September 1792 — wahrscheinlich 
vom Schlag getroffen — ber tatendurstige, nur 38 Jahre alt gewordene Legions- 
führer General Mirabeau. Unter grossen militärischen Ehrenbezeugungen 
mürbe sein Leichnam auf bem alten Soldatenfriedhof in Freiburg beigesetzt. 
Das Kommando über bie 2egion übernahm nun ber General Vioménil.

Das Eondésche Korps bezog Ende November 1792 bei Donaueschingen unb 
Villingen Winterquartier. Prinz Condé hatte sein Hauptquartier in Villingen, 
während General Vivménil mit ber Legion Mirabeau über Bi Hingen, Schwen- 
ningen nac Rottenburg weitermarschierte unb bort in die Winterquartiere ging. 
Zu einer eigentlichen Kampfhandlung war es, trotz ber verschiedenen Heraus- 
forberungen von feiten ber Emigrantentruppen, nirgenbs gekommen, doc war 
ber IZwec bes kaiserlichen Generals Esterhazy — bem bas Condésche Korps 
unb die Legion Mirabeau unterstand —, nämlic bie Deckung bes Breisgaus 

13 Über die Mainzer Konferenz Ausführliches bei Vivenot, Die Politik Österreichs 
unter Franz II., ferner Erdmannsdörffer, Band 1,1792.

14 Titot, Heinrich, Beiträge zur Geschichte Heilbronns von 1789—1803.
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und der Zugänge zum Schwarzwald gegen einen französischen Einfall vom 
Elsafz her, erfüllt. Dagegen sollte das darauffolgende Sahr 1793 schwere und 
blutige Kämpfe für die Legion Mirabeau und die beiden hohenloheschen 
Regimenter bringen.

Am 2. April 1793 befanb sic Prinz Condé mit einem Teil der nun von 
General Vioménil geführten Legion Mirabeau auf dem Durchmarsch nac Heil- 
bronn in Stuttgart und Cannstatt im Quartier.15 Von dort aus wurde bann 
das ganze Condésche Korps samt ber Legion Mirabeau unb ben beiben hohen- 
loheschen Regimentern in ber Heilbronner Gegend zusammengezogen.10 Das 
Condésche Korps fam nach Heilbronn ins Quartier, während bie Legion 
Mirabeau unb bie beiben hohenloheschen Regimenter in mehreren Ortschaften 
ber 6 r a f f c a f t 2 ö w c n ft e i n in ber Nähe von Heilbronn untergebracht 
wurden. Am 12. April fam ber Befehl zum Abmarsch unb am 14. April mürbe 
ber Rhein bei Philippsburg passiert unb vor Germersheim marschiert. Mili- 
tärische Aufgabe mar bie Deckung ber Belagerung von Mainz durc bie 
Preuszen. Der Überfall am 17. Mai durc ben französischen General Custine 
brachte schwere Verluste, auch im Dezember hatte bie 2egion Mirabeau unb 
bie beiben hohenloheschen Regimenter schwere blutige unb verlustreiche Kämpfe 
zu bestehen. Dann mürbe ber Nückmarsc auf bas rechte Rheinufer angetreten 
unb bei Reuburg wieder ber Rhein überschritten unb bie Winterquartiere 

bezogen.
Während ber Wintermonate 1793/94 fam es zu Verhandlungen zwischen 

ben beiben hohenloheschen fürsten von Waldenburg - Schillingsfürst unb 
Bartenstein unb bem Prinzen Condé, bie zu einer vollständigen Lölungdes 
Sublidientrattats führten. 3n dessen Berfolg sandte ber Fürst von 
Bartenstein ben Oberstleutnant Graf von Heilimer vom Snfanterieregiment 
Schillingsfürst zu bem Prinzen Statthalter von Holland nach bem daag zur 
Kapitulation.’ Bus Resten ber 2egion Mirabeau unb ber beiben hohen- 
loheschen Regimenter, bie Mitte April 1794 von Rastatt nach Vfedelbach zurüd 
gezogen mürben, mürbe einneuesRegiment „R oyalpwhenlobe 
gebildet. Pfedelbach musz im Frühjahr 1794 einem wahren deerlager ge- 
glichen haben, auc Waldenburg, in dessen Schloßkirche die beiben hohen- 
loheschen Regimenter im Sommer 1792 ben Fahneneid abgelegt hatten. Ss 
bauerte mehrere Monate, bis das erste Bataillon bes neuen Regiments auf 
900 Mann durc Rcumerbungcn gebracht, neu cingcfleibet unb neu bemaffnet 
mar unb im Sommer unter bem Befehl des Prinzen Ludwig von Bartenitein 
nach Solland marschierte, mo es zur Verstärkung ber Garnison der Seitung 
Maastricht bestimmt mürbe. Balb barauf sonnte auch bas zweite Bataillon 
durc zahlreiche Anwerbungen marschfertig gemacht merben, dellen Nommand® 
im Oftober in Utrecht ber Prinz Karl von Bartenftein übernahm.

15 Hartmann, Chronit der Stadt Stuttgart.
16 Sitten des Württembergischen Staatsarchivs, Stuttgart; Sitot, Heilbronn 1069 

bis 1803; Albrecht, Archiv für hohenlohesche Geschichte, Banb 2, VIII.
17 Für bie Geschichte bes Regiments „Royal Hohenlohe" wurden benüßt: Albrecht, 

Joseph sircbio für hohenlohesche Geschichte, Banb 2, VIII; Aus dem Leben des Surften 
Kal Zepp von Sohenlohe-Bartenitein; Notizen aus hinterlassenen Samilienpapieren 
bes Oberst Chambon be Srousseaudille, beim Regiment „Noyal Hohenlohe , ehemals

Hauptmann.
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Biele Offiziere des Regiments „Royal Hohenlohe" waren ehemalige An- 
gehörige der Legion Mirabeau, darunter auc der nachmalige Oberst Don 
Ttousseauville, ber sic später in "fedelbac ansiedelte unb sic bort mit einer 
fedelbacherin verheiratete, ober der Leutnant Collignon, der nachmalige 
Hauptmann der Waldenburger Schlofzgardisten.18

Wenn man bic Eintragungen in ben Kirchenbüchern ber damaligen Zeiten 
in fedelbac unb Waldenburg durchschaut, so stöszt man immer wieder aus 
französische Namen unb Angehörige ber Legion Mirabeau. Einige bemerkens- 
wertere Eintragungen seien hier nachstehend aufgeführt. 3n “fedelbac: Quiri- 
nus Grand Adam, ein 3äger ber Mirabeauischen Legion; Dagobert be 
Lacontrie, Lieutenant ber Mirabeauischen Legion; be Durand, Oberst (vormals 
Hauptmann ber Mirabeauischen Legion); be Ttousseauville, Chambon, Haupt- 
mann im Regiment „Royal Hohenlohe"; Dederer, Georg, Titular-Hauptmann 
unter bem hochfürstlic Waldenburgischen unb Bartensteinischen Korps in Hol- 
ländischen Diensten. 3n Waldenburg: Henri Saint-Georges, Capitaine bei ber 
Mirabeauischen Legion; 3can Ic Eoq, Marketender bei ber Mirabeauischen 
Legion; Camille Collignon, Lieutenant bei ber Mirabeauischen Legion, unb 
anberc. Auc an tragikomischen Beisätzen fehlt es nicht, wenn im Waldenburger 
Eheregister steht: Valentin Hirt (ein Elsässer), vormals Soldat unter ber 
Mirabeauischen Legion, copuliert mit Barbara Hetzerin von Waldenburg, dazu 
bic Randbemerkung bes Pfarrers: „ist anbern Tags davongeloffen". —

Dem Regiment „N oyal Hohenlohe" war ein tragisches 
E n b c beschieden. Als im 3anuar 1795 bic Franzosen unter Pichegru in 
schnellem Siegeslauf Holland eroberten unb über bas Eis bis zur Insel Texel 
Dorbrangen, wo sie bic holländische Flotte erbeuteten, ba wurde bas hohen- 
lohesche Regiment nahezu vollständig vernichtet. Pichegru hatte den Umstand, 
daß infolge einer ausnahmsweise strengen Kälte bic holländischen Kanäle fest 
zugefroren waren, dazu benützt, überraschend den Waffenstillstand zu fünbigen 
unb schnell siegreich vorzudringen. Die Verluste des Regiments waren unge- 
heuer, Diele Soldaten wurden gefangen ober desertierten zu ben Franzosen. 
Von 1800 Mann blieben noc etwa 300 übrig, bic ben verzweifelten Entschluss 
faxten, ben zugefrorenen Zuidersee zu überqueren, wobei Diele ihr Leben ver- 
loren. Nur wenige Getreue gelangten nac mühseligen Märschen wieder nac 
fedelbac zurück.

18 Rangliste der Schloszgardisten (34 Mann) im Fürstlichen Archiv, Waldenburg.
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»Die Dunkelgräfin in Ingelfingen
Von Richard Bvehmfer

Von Heilbronn am Neckar, der reizvollen „Käthchenstadt", fährt man an 
dem durch seine „Weibertreu" bekannten Weinsberg und dem alten Fürstlich 
Hohenloheschen Residenzstädtchen Öhringen vorbei nac dem malerischen 
Waldenburg mit feinem auf dem Bergvorsprung der Waldenburger Berge das 
Land beherrschenden Schlosz. Hier steigt man um nac Künzelsau und erreicht 

bald darauf im tief eingeschnittenen Tale des 
Kochers das einstige Fürstlich Hohenlohesche 
Residenzstädtchen Ingelfingen. Die ganze 
Gegend atmet besonderen Reiz. Die bewal- 
beten, mit Burgruinen unb Aussichtswarten 
geschmückten,zum Teil weinbepflanztenHöhen- 
züge zu beiden Seiten des idyllischen Tales 
verleihen ber Landschaft ihr eigenartiges, an- 
ziehendes Gepräge. Betreten mir die kleine 
freundliche Stadt, so werden wir unwillküt- 
lic in alte Zeiten versetzt, benn überall bringt 
durc neuzeitliche Einrichtungen bcr Abglanz 
verblichener Herrlichkeit hervor. Besonders 
ber innere, stellenweise noc von bcr früheren 
Ilmmauerung unb Befestigung umgebene Teil 
des Ortes hat seinen einstigen Charakter voll- 
ftänbig bewahrt. Im Nordosten ragen bie 
Ruinen bcr mittelalterlichen Burg Lichten- 
ec auf Weinbergen empor. Unter ihr liegt 
an einer Seitenstraße des Städtchens das 
alte, schon baufällige, im Privatbesit be- 
findliche Schlosz, während unten bie Haupt- 
strasze bas neue Schloß beherrscht. Auc dieses 
stellt sic schon als älterer Bau bar. Zwei 
vorspringende Risaliten umschließen ben ver- 
träumt daliegenden, kleinen Vorhof, dessen 
Stille von bem leisen Plätschern eines vor 
ihm an bcr Straße gelegenen, alten Stein- 
brunnens harmonisch begleitet wird. Hier war 
bie Residenz bcr Fürsten von Hohenlohe- 
Ingelfingen, unter denen Fürst Friedric Lud- 
wig (1746—1818), Prinz Adolf (1797—1873) 
unb Prinz Kraft (1827—1892) als preußische 
Generäle unb Staatsmänner sich besonders 
hervorgetan haben. Von ersterem wurde 1793 
feinen Eltern, bem Fürsten Heinrich August

Prinzessin Marie Therese 
Charlotte von Frankreich. 
Nac bem Gemälde des Pariser 
Malers Miery gestochen Don bem 

Wiener Sllustrator Mansfeld.
Das Bild wurde naturgetreu von 
Miery zu Ende bes Sahres 1795 
angefertigt unb gleicht im Gesichts- 
ausdruc vollkommen jenem, wel- 
ches burd) einen anberen Künstler 
in Paris Don bcr Prinzessin im 
Temple gewonnen wurde. Sm 
Gegensatz zu diesen Porträts mit 
gerader Nase weisen sämtliche Bil- 
ber ber geschichtlichen Madame 
Royale nac bem Austausch zu 
Basel eine krumme, gebogene Nase 
auf. — So wie auf bem vorliegen- 
ben Bilde bat bie Dunkelgräfin in 

Ingelfingen ausgesehen.

8 Württembergisc Franken 
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und Wilhelmine Eleonore, das schöne, wuchtige Empiredenkmal in dem auf 
der Rückseite des Schlosses nac dem Kocher zu gelegenen Schloszgarten zur Er- 
innerung an deren 50jähriges Ehejubiläum errichtet, fallen im älteren Orte 
einige wappengeschmückte Häuser mit schönen Erkern, schmiedeeisernen Schildern 
und anderen Merkmalen aus der Renaissance- und Barockzeit dem kunstver- 
ständigen Kenner auf, so sind es in der sic unmittelbar an den Ort anschlieszen- 
den, Don 1786 bis 1805 vom Surften Friedric Ludwig erbauten, zu Ehren 
feiner Gemahlin Marianne nac ihr benannten Mariannenvorstadt zwei Bau- 
liebfeiten, bie unser Auge entzücken, bas stattliche, schöne Empiregebäude ber 
alten Hofapotheke und weiterhin bie alte Münze, ein massiver, pyramiden- 
förmiger Kleinbau, ber in Form unb Art wohl einzig dasteht. Beide verdienen 
erbalten zu werden, bie „Münze" (ihr genaues Alter ist mir nicht besannt) als 
Unikum, wie cs selten ein Ort aufzuweisen hat, die Hofapothete, abgesehen 
von ihrer architektonischen Schönheit, weil sic in ihren Bäumen der Anfang 
eines großen politischen Geheimnisses abgespielt hat. Das 
imposante Haus, zu dessen säulengeschmücktem Eingang eine Steintreppe führt, 
wurde 1786 erbaut unb befanb sic zur Zeit ber interessanten Begebenheiten 
im Besitze bes Hofapothekers Rambold. 3n diesem Hause nun hat vom Herbst 
des Sahres 1803 bis zum Frühjahr 1804 im ersten Stockwerf jenes m e r f = 
würdige Emigrantenpaar gewohnt, welches sic brei Sahre später 
unter ben gleich sonderbaren Erscheinungen in Hildburghausen unb nac 
weiteren brei Bahren dauernd in bem bei Hildburghausen gelegenen Schlosse zu 
Eishausen niederliesz unb hier gestorben ist. 3n ber Literatur bat man bie mit 
bem Leben bes geheimnisvollen Haares in Zusammenhang stehenden moste- 
riöfen Ereignisse als bas „Rätsel von Hildburghausen" zujammengefafzt. Zahl- 
reid) ist bas ältere unb neuere Schrifttum, bas sic mit diesen Begebenheiten 
befaßt hat. Ein großes politisches Geheimnis war es, welches von diesen beiden 
verschlossenen Menschen unb ihrem in ihr Geheimnis eingeweihten Diener vor 
ber Auszenwelt streng behütet wurde. Man ist sic barüber klar geworden, baß 
es bie Tochter bes unglücklichen französischen Königs- 
p a a r e s Ludwig XVI. unb Marie An toi nette gewesen ist, bie 
nachweislich zuerst in ber Hofapothete zu 3 n g e l f i n g c n unb später 
in Hildburghausen-Eishausen unter bem Schutze ihres Begleiters in Deutsch- 
lanb gelebt hat, während man bei bem Austausch zu Basel, zu Enbc bes Sahres 
1795, mit ihrer Einwilligung eine gleichaltrige Sugendgespielin untergeschoben 
hat, bie bann in ber Geschichte ihre Rolle weiterspielte. Die Echtheit dieser 
letzteren als richtige Königstochter ist schon zu ihren Lebzeiten start angezweifelt 
worden. Beweiskräftige Argumente finb es, bie schon in 3ngclfingcn auf bie 
Identität ber Dame mit Madame Royale Don Frantreic hinweisen. Das Paar 
fam aus Frankreich unb traf, nachdem ihr Diener bie Wohnung im ersten Stoc 
ber Hofapotheke zuvor gemietet hatte, in ber Nacht in eigener Equipage ein. 
Der Mann — in Wirklichkeit ber holländische Gesandschaftssekretär Levnardus 
Cornelius Dan ber Bald, aus reichem Amsterdamer Patriziergeschlecht — nannte 
sich mit fingiertem Namen Vavel be Versay. Die Dame, immer tief verschleiert, 
bas Gesicht zuweilen noch durc eine grüne Brille entstellt, wurde gar nicht 
genannt. Der Diener, angeblich aus ber Schweiz, hiesz ©quarre. Nur Schutz- 
briefe von hoher Seite sonnten hier sowohl wie später in Hildburghausen bie 
Anonymität unb bas Geheimnis bes Maares decken. Schon daraus geht hervor. 
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dasz die Dame, um die sic ausschlieszlic dieses Geheimnis drehte, von sehr 
hoher Herkunft, sie selbst aber und ihr Geheimnis den hohen Herrschaften 
besannt fein mufzte. Scheu und ängstlich wic die Unbekannte den Menschen 
aus. Das geringste Geräusc trieb sic in ihr Zimmer zurück, und, wie die als 
Gtundendienerin aufgenommene Jungfer Vöth ausgesagt hat, hat sic die Dame 
ost meinen hören. Tiefe Traurigkeit muß ihr Gemüt umbüstert haben. Auf 
ihrem Schmuckkästchen, wie auc aus mehreren Wäschestücken gewahrte, bie 
Dienerin, welche ihre Herrin nie zu sehen bekommen hat, das bourbonische 
Wappeninsignium ber brei Lilien ...

Mit pietätvoller Scheu betreten mir das alte Empirehaus, welches Marie 
Sherese Charlotte von Frankreic mit ihrem Beschützer sechs Monate lang Ajpl 
geboten hat. Das Haus ist außen unb innen baulic unverändert geblieben, ab- 
gesehen von belangloser Umgestaltung des Türeingangs. Wir sehen vor uns 
bie geschnitzte Holztreppe, aus welcher bie Prinzessin tief verschleiert herunter- 
fam, wenn sie sic durc ben Schlofzgarten rückwärts bes Laufes zum Kastanien- 
wäldchen unb ben Anlagen am Kocher, ihrem Lieblingsaufenthalte, begab. Nie 
ging sie durc bie vordere Haustür ins Freie. Stets benützte sie, um sic lästigen 
Blicken zu entziehen, bie rückwärtige Flurtür. Zumeist mürbe sic von ihrem 
Beschützer, zuweilen auc nur von bem vertrauten Diener, begleitet. Dann 
staub Vald am offenen Fenster, um sic mittelst eines Fernrohrs zu überwachen. 
Stundenlang saß sie auf einer Bant am Kocher unb blickte träumerijc ver- 
sonnen ben Wogen des Flusses nach. Welc trübe Gedanken mochten hier in 
der Einsamkeit ihr Gemüt bemegen! Welc furchtbare Erinnerungen mochten 
ihr Herz unb ihre Seele bedrücken! Wir missen cs nicht, aber mir sönnen cs 
uns unschwer vorstellen, menn mir annehmen, baß cs tatsächlich bic Tochter ber 
Marie Antoinette mar, bie, fern vom Getriebe bes Hofes, Olan unb Flitter 
bes Lebens einer anberen überließ, nachdem ihr bic Schrecknisse ber Revolution 
bic bestialische Seite ber Menschheit gezeigt hatten. Tiefe Schwermut, häßliche 
Verfolgungsvorstellungen lasteten auf diesem garten Wesen. Die Scheu vor 
ben Menschen, bie Bevorzugung einsamer Plätze, sind bie besten Anzeichen für 
ihre Krantheit. Nur so tonnen mir es verstehen, baß sie ihr Leben in völliger 
Einsamkeit verbracht hat.

Ihr Aufenthalt in Deutschland sollte übrigens noc viel beweiskräftigere 
Belege für ihre Identität mit ber französischen Königstochter liefern. Es hat 
Personen gegeben, welche bie Unbcfanntc unverschleiert zu sehen besamen. Das 
sonnte freilich nur in solchen Augenblicken geschehen, wo sic die Dame unbe- 
obachtet wähnte unb aus irgendeinem Anlaß für kurze Zeit ben Schleier zurück- 
schob Es waren kritiffähige Personen, welche sie so gesehen haben, unb 
merkwürdig — unabhängig voneinander, aber übereinstimmend sagten sie aus, 
baß bie Dame sehr schön sei, bourbonische Züge aufweise, ja — in dem einen 
Falle _ wurde geradezu erflärt, ihr Gesicht zeige auffallenbe Ihnlichteit mit 
ber Tochter Ludwigs XVI.! Dabei mußten diese Personen missen, baß bicfc 
Tochter als Herzogin von Angouleme damals in Mitau am »ofe 2ub= 
migs XVIII weilte unb cs sicherlich nicht notroenbig hatte, sic in einem winkel 
Deutschlands unter bem Schutze eines Kavaliers verborgen zu halten. Die 
Krone dieser Beobachtungen aber setzt allem bie Aussage bes fleinen Kraus auf, 
bes Gohnes von Geheimrat Kraus, der damals in Sngelfingen wohnte, ben

8*
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Bald nachweislich besucht hat.1 Der Knabe erblickte die Dame eines Tages in 
den Kocheranlagen. Da sie auf einem schmalen Stege einen Bac überschritt, 
hatte sie, nm diesen nicht zu verfehlen, den Schleier zurückgeschlagen, ’lötzlic 
gewahrt sie den Knaben, erschrickt, faszt sic aber bald, streichelt ihm die Loden 
und nimmt den Schleier wieder vor. Das dieses Erlebnis lebendig in dem 
jungen Kraus festgehalten wird, sann sic jeder vorstellen. Er hat die Geheim- 
nisvolle, die schon in aller Munde war, unverschleiert gesehen! Wie der Zufall 
im Leben immer eine große Rolle spielt, befommt er bald barauf in ber Zeichen- 
ftunbe Bildnisse französischer unb bourbonischer Damen zu sehen, und angesichts 
jenes charakteristischen Porträts, welches bic 17jährige Königstochter im Temple 
zu Paris vorstellt, ruft er spontan aus: „Das ist ja meine Gräfin Vavel!" - 
Dies war, wie schon erwähnt, ber Name, ben ihr Beschützer angenommen hatte! 
Skeptiker wollen allerdings ber Aussage eines Knaben feine Bedeutung bei- 
messen. Da aber diese Aussage nicht unter bem Drucke eines Zwanges, wie 
etwa eine gerichtliche Zeugenaussage, sondern unbeeinflußt aus eigener Wahr- 
nehmung heraus erfolgte, so stehe ic nicht an, derselben volle Beweiskraft bei- 
zumessen. And bann ist ja ber junge Kraus nicht ber einzige, ber zu dieser 
Wahrnehmung gelangte. Wir haben schon ben anberen Fall angebeutet, wo- 
nac auf eine Identität ber Dunkelgräfin mit Madame Noyale geschlossen 
worden ist. Diese Erklärung stammt von Geheimrat von Bibra aus Hildburg- 
hausen, einem guten Kenner ber bourbonischen Genealogie. Auc er hat die 
Geheimnisvolle gelegentlich unverschleiert gesehen unb diese Hhnlichkeit fest- 
gestellt, womit demnac die Aussage des Knaben Kraus eine starte Stützung 
erfahren hat.

Zu allcbcm fommt noc die bei jeber Gelegenheit von Vale betonte bour- 
bonische Einstellung, die er auc bem Hofapotheter Rambold gegenüber nicht 
vorenthält. Er zeigt großes Interesse für bic politischen Ereignisse in Frank- 
reich, im besonderen für bic Frage ber Thronfolge, unb ist auf diesem Gebiete 
zu Hause. Man hat in Ingelfingen auc feine Eleganz unb fein nobles, ge= 
diegenes Wesen gerühmt, welches ihn unb feine Begleiterin hoc über das 
Niveau ber sonstigen Emigranten emporhob. An diesem Paare war alles echt 
unb gebiegen. Man erkannte auf ben ersten Blic bic vornehme Herkunft beiber. 
Auc schon in Ingelfingen machte man bic Beobachtung, baß bic Dame bic im 
Range höhere fein müsse, zumal ß'c von ihrem Beschützer mit auffallender 
Courtoisie umgeben wurde. Diese Wahrung des Abstandes zwischen sic unb 
feiner Schutzbefohlenen muß schon aus bem Grunde für eine rein intuitive 
Gefühlsäufzerung gehalten werden, weil sie allfälligen Zuschauern einen An- 
haltspunft bot, unerwünschte Schlüsse auf eine hohe Abstammung ber Dame 
zu ziehen, somit bas Geheimnis des Paares, welches doc sonst auf bas sorg- 
fälligste gewahrt mürbe, nur gefährdete. Sc möchte hier an jene sic fast täglich 
wiederholenden Vorgänge verweisen, wie sie sich im Hofe des Radefeldschen 
Hauses zu Hildburghausen abgespielt haben. Vale geleitet feine Dame zum 
offenen Wagenschlag mit allen Anzeichen seines tieferen Standes. Er verbeugt 
sic devot vor ihr, hebt sie bann in ben Wagensitz unb nimmt an ihrer Seite 
Platz. Nac vollendeter Ausfahrt bezeugt er ihr gleicherweise feine Ergebenheit. 
Kann man angesichts dieses Zeremoniells, welches sich stets wiederholt unb

1 Kraus war früher Hohenlohescher Geschäftsträger am Wiener Hofe gewesen. Vie 
Mitteilungen aus Ingelfingen stammen von seiner Tochter unb sind verbürgt.
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auc in Eishausen wahrgenommen wurde, noc an eine beliebige Liebesidylle 
glauben? Nit der Zeit mufzten doc im ständigen Verkehr solche Galanterien 
abflauen, selbst bei Personen, welche unter gegebenen Almständen derartige 
Respektsbezeugungen gewohnheitsmäfzig vollziehen. Zudem hören mir immer 
und immer wieder aus den Beurteilungen von Zeitgenossen, welc imponierende, 
unnahbare Persönlichkeit Valc gewesen ist. Wenn sic mithin ein solcher Mann 
konsequent zu Devotionsbezeugungen versteht, so geht daraus wohl untrüglich 
hervor, bass die Frau, welcher er diese Huldigungen barbringt, einen ganz her- 
vorragenden Rang eingenommen haben musz.

Die Ereignisse in Ingelfingen — das sagt schon Kirchenrat Human, der in 
seiner zweibändigen Schrift sic auf das eingehendste mit der Persönlichkeit 
Valks unb feiner Gefährtin befasst —- sind für die Lösung des Geheimnisses von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung. In Ingelfingen ist man, das 
steht einwandfrei fest, bem Geheimnis sehr nabe auf bic 
Spur gekommen. Den besten Beweis bafür bringt Val selbst. Als näm- 
lieb im März des Zahres 1804 ber Herzog von Enghien in seinem Badener 
Landhaus zu Ettenheim auf Veranlassung Napoleons verhaftet unb nac Paris 
abgeführt wurde, um bald barauf völkerwiderrechtlic in Vincennes erschossen 
zu werden, war das geheimnisvolle Paar sozusagen in Nacht unb Nebel aus 
Ingelfingen verschwunden. Valc, ber einen ausgebreiteten Stafettendienst ein- 
gerichtet hatte, ber ihn über alle wichtigen politischen Ereignisse underzüglic in 
Kenntnis setzte, war über diesen Vorfall rechtzeitig informiert worden. Sei es 
nun, bass durc dieses ungeheure Geschehnis feine Dame in Alntuhe verjetzt 
wurde, fei es, bass Valc selbst, ber nachweisbar mit ber Schwester des Herzogs 
ständigen Brieswechsel unterhalten hatte, feine Person bedroht wähnte, irgend- 
wie muss die plötzliche fluchtartige Abreise des Paares mit bem Vorkommnis 
in Zusammenhang gebracht werden. Gleic nach dieser Flucht aber wurde bas 
bis dahin nur andeutungsweise zirkulierende Gerücht, bic verschleierte Dame fei 
bic Tochter Ludwigs XVI., in Ingelfingen zur Gewiszheit. Man nahm feist 
allgemein an, feine anberen als ber Herzog unb bic Herzogin von Angouleme 
seien jene Anbekannten gewesen, bic in ber Hofapothete gewohnt hätten. Es 
ist selbstverständlich, bass dieses Gerücht halb nachher zu Valds Ohren gedrungen 
ist, ba er doc von allen Seiten her ständig Nachrichten über wichtige Ereignisse 
erhalten hat. And nun sonnten bic Sngelfinger im „Schwäbischen Merfur" bic 
Kunde von bem plötzlichen Weben eines französischen Emigranten von Be- 
beutung lesen, unb bie Personsbeschreibung des Verstorbenen patzte Wort für 
Wort auf ben Unbekannten von Ingelfingen. Was Bald mit dieser fingierten 
Todesanzeige bezwecken wollte, erreichte er. Die Sngelfinger glaubten an feinen 
Job. Damit verblafzte nach unb nach bie Erinnerung an bas mysteriöse Paar. 
Erst als es durc bie Ereignisse in Hildburghausen unb Eishausen wieder in 
aller Munde war, wurden auch bie Vorkommnisse in Ingelfingen von neuem 
lebendig. So ist es gefommen, dasz diese von zwei Seiten (Kraus unb Nambolb) 
gut verbürgten Begebenheiten später wohl das wichtigste Dokument zur Sölung 
des Sillburghäuser Rätsels geworden sinb. Mit einbeutiger Bestimmtheit gebt 
daraus hervor, wie unangenehm bem Beschützer ber Dame das Sngelfinger
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Gerücht gewesen fein musz. Wäre das nicht der Fall, wäre die von ihm beschützte
Dame nicht die Tochter Ludwigs XVI. gewesen, bann hätte es Vale ja nur er- 
wünscht sein müssen, wenn sic bie Sngelfinger mit ihrer Annahme auf Abwegen 
bcfunben hätten, weil dadurch bie richtige Spur des Geheimnisses eine will- 
fommene Ablenkung erfahren hoben mürbe.

Zahlreich ist bie Literatur über Dunkelgraf unb Dunkelgräfin. Auc in 
unserer Zeit hat man diese Begebenheiten untersucht. Das neueste Forschungs- 
mors ist jenes des Verfassers dieses Artikels. Wer sic für bas alles interessiert, 

. bcm mirb bie Leftüre seines im Helingschen Verlage zu Leipzig erschienenen 
Buches empfohlen, aus bem bas Vorstehende nur einen kleinen, wenn auc sehr 
wichtigen Abschnitt barftcllt.2

2 R. Bdehmker, DasHeheimnisumeineKönigstochter. Selingsche 
Verlagsanstalt, Leipzig. Bebildert, kartoniert 4,80 M, gebunden 5,80 M. Das Buch 
ist empfohlen durc bie Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums mit 
Schreiben vom 29. Juni 1938.

Das Bildnis b e r Prinzefiin Marie Therese Charlotte von 
F r a n t r e i c vom Zahre 1795 auf Seite 113 unseres Sahrbuchs ist wiedergegeben 
nach einer Abbildung des obengenannten Buches, bas noc weitere hübsche Abbildungen 
enthält.
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Wie Auswanderung aus dem Breis Crailsheim
Von Karl Döttinger, Crailsheim’

1. Geschichtliches
Unsere Landeshauptstadt war im vorigen Jahr der Schauplatz einer ge- 

waltigen Kundgebung: Deutsche Söhne und Töchter, deren Ihnen einst das 
Vaterland verlassen haben, um in allen Ländern der Erde eine neue deimat zu 
suchen, hatten sic in ihren Mauern zusammengefunden. Ans Württemberger 
hat es mit stolzer Freude erfüllt, das gerade Stuttgart die „Stadt der Aus- 
landsdeutschen” geworden ist. Von allen deutschen Stämmen waren es ja zu- 
vorders die Schwaben, die sic die Welt erwandert haben. Aus jeder Familie 
und Sippe unserer Heimat, aus allen Höfen, Weilern und Dörfern führen 
Fäden hinaus zu den Auslandsdeutschen in aller Welt.

Aber auc aus dem f r ä n f i 1 c c n T e i l unseres Landes und damit aus 
unserem Kreis sind viele Volksgenossen ausgewandert. 8m ehemaligen derzog- 
tum Württemberg sind schon im 16. Jahrhundert Auswanderungen vorge- 
lammen. Wir wissen dies deshalb so genau, weil jede Auswanderung damals 
der Genehmigung durc den Landesherrn bedurfte. Die Archive in Stuttgart, 
Nürnberg und Ansbac enthalten zwar feine Aufzeichnungen von Auswande- 
rungen aus unserem Kreis. Es bestand wohl auc feine Veranlassung dazu, 
denn bot Kreis war bünn besiedelt unb bot am Ausgang des Mittelalters noch 
Gelegenheit zu Neusiedlungen. Rudolfsberg wurde im 14., Alerandersreut im 
18. Jahrhundert angelegt. Die im letztgenannten Sahrhundert einsetzenden 
Auswanderungsbewegungen haben aber bann ihre Wellen bis in unsere deimat 
geschlagen. Die Fürsten Carl Albrecht zu Hohenlohe-Waldenburg und Ludwig 
zu Hohenlohe-Schillingsfürs beschwerten sich beim Markgrafen von Ansbac 
über bie Auswandererwerbungen russischer „Emisharien für die russischen 
Kolonien. Der Markgraf verbot darauf bie Werbungen unb bestrafte bie 
Werber; denn auch er befürchtete, das fein Land entvölkert würde. Man hielt 
aufzerdem bie Gebiete an der unteren Wolga, das damalige Auswanderungss 
ziel, für ungeeignet zur Besiedlung. Ein kaiserlicher Erlaß vom Sahre 1768 
verbot bann förmlic jede Art von Werbung unb bie Auswanderung nach dort.

Ein duntles Kapitel deutscher Geschichte war der Verkauf von Solbaten an 
frembe Landesherren, was praktisch auch eine Auswanderung bedeutete unb 
dessen Dekan Lic. theol. Hummel im Crailsheimer Heimatbuc eingehend Er- 
wähnung tat. Der Markgraf von Ansbac verkaufte 3- B. Soldaten nach Eng- 
lanb unb Holland, bie größtenteils ihre Heimat nicht mehr wiederschen.

Sonst war in ber 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, die Zahl ber Auswanderer 
gering, Dagegen nahm sie zu beginn des 19. Sahrhunderts wieder größeren 
Umfang an. Die napoleonischen Kriege haben während nahezu 2 Jahrzehnten 
viel Not unb Elend über unsere Heimat gebracht. Um bie Früchte der Be- 
freiungstriege wurde das arme Bolt betrogen. Dazu tarnen bie dungerjabre

1 Siche auch st. Döttinger, Die Geschichte der Auswanderung aus dem Kreis 
Crailsheim seit 1799. Druc unb Verlag A. Richter, Crailsheim.
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1816 und 1817. Die Lebensmittel waren äuszerst knapp und im Preis fast uner- 
schwinglich. Wohl steuerten Regierung und private Unternehmungen der gröfeten 
Not, dennoc entschlossen sic damals ganze Familien zur Abwanderung nac 
Amerika, das als Land der unbegrenzten Möglichkeiten galt. 3n Satteldorf 
wanderten 6 Familien mit zusammen 29 Kindern nac den Vereinigten Staaten.

Noc ein anderer Ruf drang in jener Zeit in unsere Gegend. Die christlichen 
Führer einiger Länder (in Württemberg Prälat Bengel) verkündeten die Nähe 
des tausendjährigen Reichs. Für einen rechten Christenmenschen sei es flicht, 
in der Nähe von Palästina zu sein. Auc in unserem Kreis verhallte dieser 
Ruf nicht ungehört. Aus Satteldorf zogen 6, aus Soldbach, Sngersheim und 
Tiefenbac je eine Familie die Donau hinab nac dem Kaukasus. Ein grofeer 
Teil dieser Auswanderer ist aber auf der langen beschwerlichen Reise elend 
umgekommen.

Die württembergische Regierung liefe damals durc Erlässe vor solchen 
Auswanderungen warnen. Durc eine gleichzeitig einsetzende Besserung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse wurde die Bewegung zum Stillstand gebracht. Es 
sind von 1820 bis 1840 nur 71 Personen aus unserem Kreis abgewandert.

Von da an nahm bie Auswanderung im Kreis wie im übrigen Neic unab- 
lässig zu. Die meisten Gemeinden hatten eine wesentlich höhere Einwohnerzahl 
wie heute, unb dies bei ber viel weniger ertragreichen Bodenwirtschaft ber da- 
maligen Zeit. Auszerdem hatte bie Legierung versäumt, durc Gründung 
industrieller Betriebe eine bessere Möglichkeit bes Fortkommens zu schaffen. 
Sämtliche Gemeinden würben vom Auswanderungsfieber erfaszt und einzelne, 
wie auc ganze Familien, zogen fort. Crailsheim, Rechenberg unb Ellrichs- 
hausen standen an ber Spitze.

In den 50er Bahren würbe bie Not durc wiederholte Miszernten noc ver- 
schärft. Rüben- unb Kleienbrot bilbeten bie Hauptnahrung unb dies war für 
ben Armen noc ein unerschwinglicher Leckerbissen. Hilfsmasznahmen wirkten 
wie Tropfen auf einen heiszen Stein, unb so entschloß sic bie Legierung, ben 
ärmsten bie Auswanderung auf Staatskosten zu ermöglichen. Das Hauptziel 
war Nordamerika. Über bie bamaligen Schicksale ber Gemeinden Neidenfels 
unb Sattelweiler wirb später noc eingehend berichtet. Die entftanbenen An- 
tosten würben hier von Staat unb Bezirk, ben Nachbargemeinden unb ber 
Muttergemeinde Satteldorf gemeinsam getragen. 1854 erreichte diese Aus- 
wanderung ben Höhepunkt, um gegen Ende bes Jahrzehnts abzuflauen. Sns- 
gesamt waren 809 Personen, baruntcr kinderreiche Familien, ausgewandert. 
Die meisten stammten aus Satteldorf, Crailsheim, AInterdeufstetten, Markt- 
lustenau unb Ellrichshausen. Von 1840 bis 1860 finb über 1000 Personen aus 
unserem Bezir ausgewandert. Es ist dies runb ein Drittel sämtlicher Aus- 
wanberer von 1790 bis zur Gegenwart.

Der siegreiche Krieg von 1870 brachte bann eine bedeutende Belebung von 
Industrie unb Wirtschaft. Es gab Arbeitsmöglichteiten in Fülle, so bafe zunächst 
niemanb mehr ans Auswandern dachte. Von 1870 bis 1880 finb nur 136 Volks- 
genossen aus bem Kreis abgewandert, meist solche, bie ben ausgewanderten 
Angehörigen nachfolgten, ober denen ber heimatliche Boden zu heiß geworben 
war. Anfangs ber 80er Sahre brach bann bie Industrie- unb Landwirtschafts- 
krise herein, weil bie Schutzzölle fehlten. Ausländische Erzeugnisse ber Land- 
wirtschaft unb Sndustrie würben zu Schleuderpreisen auf ben Markt geworfen,
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Steuern und Abgaben aber blieben für die deutschen Erzeuger dieselben. Was 
lag näher, als die Heimat zu verlassen ? Von 1881 bis 1890 zählte unser Bezirk 
464 Auswanderer, zumeist aus Gründelhardt, Sagstheim, Gröningen, Leukers- 
hausen, Sngersheim unb Oberspeltach. Durc Einführung der Schutzzölle und 
Besserung der Sndustrieverhältnisse gegen Ende der 80er Sahre trat auch sofort 
ein starker Rückgang der Auswanderung ein. Von 1890 bis 1900 sind 184, von 
1901 bis 1910 76 unb non 1911 bis 1920 nur 36 Personen ausgewandert. Die 
letzte, aufzerordentlic niebrige Zahl ist durc ben Weltkrieg unb ber damit ver- 
bunbenen Anmöglichkeit ber Abwanderung aus Deutschland bebingt.

Nac dem Kriege wurde cs rasc anbers. Deutschland blutete aus taufenb 
Wunden unb war auszerdem durc ben Schandvertrag von Versailles zum 
Arbeitssklaven ber ganzen Welt gemacht. Der verlorene Krieg raubte vielen 
ben Arbeitsplatz, bic nachfolgende Inflation bic angesammelten Vermögens- 
werte ober bie Hoffnung auf wertbeständigen Erwerb. Kein Wunder, wenn 
jetzt vielfach bic Besten, Tüchtigsten unb Strebsamsten sic entschlossen, auszu- 
wandern. Sie wandten sic in vielen Fällen an ihre im Ausland befindlichen 
Angehörigen mit ber Bitte, bic überfahrtstosten für sie auszulegen. 8m Sabre 
1923, bem Sahr des Nuhreinbruchs ber Franzosen unb bes beispiellosen Wäb- 
rungssturzes, entschlossen sic in unserem Kreis 300 Volksgenossen zur Aus- 
wanderung. Dies ist bic Hälfte aller Auswanderer von 1921 bis 1930. Biele 
fanden brühen mit Hilfe ihrer Verwandten ein gutes Fortkommen. Andere 
gerieten in trostlose Verhältnisse unb kehrten teilweise wieder zurück. Mit 
ber Einführung fester Währungsverhältnisse sunt bann auch sofort bic 3ah! ber 
Auswanderer.

Seit 1931 sind nur 36 Personen aus unserem Kreis ausgewandert. 205 
tvurbc Deutschland zu Anfang des Jahrzehnts von einer schweren Wirfichafts- 
trise heimgesucht unb bie Zahl ber Arbeitslosen stieg unaufhörlich. Voc war es 
inzwischen unmöglich geworden, diesem Los durc Auswanderung zu entrinnen, 
benn bic Wirtschaftskrise hatte bic ganze Welt erfaszt.

Die durc bie Machtergreifung seit 1933 bedingte Abwanderung hat ben 
deutschen Volkstörper unb namentlich auch unseren Bezirt von einer Reihe 
schädlicher Elemente befreit.

2. Die Zielländer
Nac allen Ländern her Erbe sind unsere Volksgenossen gewandert. Haupt- 

ziel war aber von jeher bic Vereinigten Staaten non Nordamerika.
Zunächst haben sich viele im Norden unb Osten Europas eine neue Heimat 

gesucht. Eine beträchtliche Anzahl Bauern finb Enbc des 18. unb Anfang 
bes 19. Jahrhunderts bem Nuf des reugzenkönigs gefolgt unb haben sic in 
ben Provinzen Posen, Westpreuszen unb Pommern angcficbclt. Nac 1870 fam 
biefe Zuwanderung ganz zum Stillstand. Dies ist sehr zu bebauern, denn ber 
deutsche Osten hätte noch genug Siedlungsraum für unsere Bauernsöhne geboten.

3n ben Jahren 1816 unb 1817 setzte bie erste größere Auswanderungs- 
welle nach Rufzland ein. Die Schrecken ber napoleonischen Kriege wedten in 
vielen frommen Gemütern ben Gedanken an bas Weltende. So glaubten sie, 
einen sicheren Zufluchtsort suchen zu müssen unb ihn im südlichen Ruszland, in 
ber Nähe von Palästina, zu finben. Als nach bem Tode König Friedrichs bie 
Auswanderung ganz freigegeben wurde, wälzte sich ein Strom von etwa 9000
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Württembergern in sogenannten Auswandererharmonien die Donau hinab 
nac Südruszland. 1200 gingen zum Teil schon unterwegs an Seuchen, viele 
andere durch die Überfälle wilder Gebirgsvölker ober sonstige Nöten unb 
Drangsale zugrunde. Trotzdem haben sie im Kaukasus mehrere Dörfer ge- 
grünbet unb es zu ansehnlichem Wohlstand gebracht. Heute finb sie unter dem 
Druck des Bolschewismus verarmt unb teilweise nac Südamerika abgewandert.

Auc nac ber Schweiz finb 39 unb nac England 26 unserer Landsleute 
ausgewandert. Nac ber Schweiz gingen vorwiegend Dienstboten, Kellner unb 
Köche, nac England Bäcker unb Metzger. Die übrigen europäischen Länder 
weisen nur vereinzelte Auswanderungen auf. Sie entfallen hauptsächlich auf 
Facharbeiter, Techniker ober Kaufleute, bie ihre Kenntnisse unb Erfahrungen 
im Ausland bereichern wollten. Einzelne gingen auch im fremden Volkstum 
auf ober finb im Elend verkommen.

Nac Asien finb nur wenige ausgewandert. Drei Personen unseres Bezirks 
haben sich in den 60er Jahren nach Palästina gewandt, zwei baoon finb wieder 
zurückgekehrt. Später finb noc einige Kaufleute, Techniker unb Hrzte nac 
China gegangen; eine Massenauswanderung nach diesen Ländern kam aber nie 
in Betracht, da sie größtenteils dicht besiedelt finb unb bie bortigen Völker eine 
geschlossene Einheit bilden.

Sn ähnlicher Weise bot auch Afrika für ben einfachen Mann nie große An- 
siedlungsmoglichfeiten. Die Weltwirtschaftskrise hat auch bie ehemaligen 
deutschen Kolonien, in denen mir unsere Landsleute suchen müssen, nicht vet- 
schont. Die Stimpfacher Familien Ottenwälder unb Bay sahen sich damals 
genötigt, heimzufehren. Elsa Denneler2 aus Crailsheim ist nach wenigen Sahren 
in Ostafrita gestorben.

Nac bem fernen Australien ist im vorigen Jahrhundert nur ein Sohn 
unseres Preises gezogen. 3n ber Nachkriegszeit finb zwei Crailsheimer zu einem 
bort ansässigen Onkel ausgewandert.

Wie schon erwähnt, ist Amerika bas Hauptauswanderungsziel auch unserer 
Landsleute gewesen. Kanada schien insbesondere für unsere Landwirte günstige 
Siedlungsmöglichkeiten zu bieten. Diese Aussicht hat nac bem Weltkrieg acht 
Familien aus Marktlustenau veranlaszt, auszuwandern. Sie haben sich in Kanada 
unter großen Mühen unb Entbehrungen eine Daseinsmöglichkeit geschaffen, 
hoch fehlen ihnen bie notwendigen Absatzmöglichkeiten für ihre Erzeugnisse.

Die weitaus größte Anzahl aller Auswanderer aber hat sich nac den Bet- 
einigten Staaten gewandt; annähernd 2600 Personen unseres Kreises haben 
bort ihr Glüc gesucht. In fast allen Staaten finb sic vertreten. Bemerkenswert 
ist, baß Auswanderer bes gleichen Heimatdorfes ober derselben Sippe sich auc 
in Amerika vielfach am gleichen ^lab zusammenfanden und treue tatfräftige 
Freundschaft pflegten. Trotzdem suchen mir vergeblich nac geschlossenen 
deutschen Siedlungen. In dieser Richtung unternommene Versuche (Nappiches 
Unternehmen) schlugen fehl. Das Aufgehen in Sprache unb Kultur ber neuen 
Heimat erfolgte in vielen Fällen oerhältnismäßig rasch, schon weil ber Rassen- 
unterschied nicht so groß war wie etwa bei ben Asiaten ober Negern. Ganz im 
fremben Volkstum aufgegangen finb aber bie Deutschen unb insbesondere bie 
Schwaben nicht. Immer bestauben deutsche Vereine unb ncuerbings ist es bie

2 Ein namentliches Verzeichnis sämtlicher Auswanderer befindet sic in ber et- 
wähnten Schrift.
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Auslandsorganisation der NSDAP. (AO.) und das deutsche Auslandsinstitut 
in Stuttgart, die für einen engen Zusammenschluß der Auslandsdeutschen mit 
der Heimat sorgen, wie ja die grosze AO. -Tagung in Stuttgart für uns und 
unsere Brüder drauszen zu einem überwältigenden Erlebnis geworden ist. Auc 
die Aufgabe der Erhaltung des Deutschtums im Ausland, die bisher den 
deutschen Vereinen und Zeitungen oblag, ist jetzt in grofzartiger Weise gelöst: 
Im Nahmen der 5. Reichstagung wiesen die Amtsleiter der AO. auf die großen 
Aufgaben und die bereits geleistete Arbeit in den Auslandsgruppen hin. Die 
Leitung der AO. erfolgt durc Länder- und Sachämter. Es bestehen 8 Länder- 
ämter, die bie einzelnen Landesgruppen zusammenfassen und führen. Neben 
ihnen bearbeiten Sachämter bie Gebiete ber Schulung, ber Tresse, ber Kultur, 
ber Volfswohlfahrt, des Rechtswesens usw. Diese furzen Einblicke zeigen uns 
ben neuen unb wirklichen Zusammenschluß deutschen Blutes in aller Welt, ber 
aus nationalsozialistischem Geist geboren wurde.

Unb dasz auc bie Anhänglichkeit unserer Auslandsdeutichen an die alte 
Heimat immer grofe unb echt war, beweisen 3. B. ihre Leistungen allein im 
vergangenen Jahrzehnt. Viele finb zu Wohltätern ihrer Verwandten, ja manche 
sogar ihrer Heimatgemeinde geworden. Erwähnung verdient das bekannte, mit 
groben Hilfsmitteln ausgestattete Wert ber Quäkerspeisung.

Die Einwanderung nac den Vereinigten Staaten wurde nac bem Belt- 
stieg ben einzelnen Ländern gegenüber durc bie Einwandererquote geregelt. 
1923 3. %, reichte bie Quote bei weitem nicht aus, ba in ber Bedrängnis ber 
Arbeitslosigkeit viele junge unb tüchtige deutsche Arbeiter, Techniker unb Sauf- 
leute nac Amerika strebten, wo wertvolle Leistung geschätzt und entsprechend 
bezahlt wurde. Leider müssen mir hier feststellen, daß bie Einwanderer in ben 
bereinigten Staaten zum Teil sehr rasc für das Deutschtum verloren gingen. 
Die Vereinzelung in ben Groszstädten unb bie Förderung der Amerikanisierung 
durc bie Regierung trugen viel dazu bei. Am ehesten hat sic bas Veutichtum 
auf dem Lande erhalten. — Nac Sübamerifa finb nur gan wenige Crails- 
beimer ausgewandert. Einige finb nac Argentinien, Brasilien unb Chile ge- 
zogen, wo sie in Landwirtschaft, Gewerbe unb Handel tätig finb.

3. Die persönlichen Verhältnisse der Auswanderer
In ben Quswandererverzeichnisen sind die Eingaben über Alter, Geschlecht, 

Familienstand unb berufsjugebörigfeit oft recht lückenhaft, so daß es schwer iit, 
einen genauen überblic zu geben. Doc deckt sic bas, was ermittelt werden 
sonnte mit ben Berichten aus anberen deutschen Gebieten. Es finb im vorigen 
Jahrhundert ganze Familien mit Eltern, Kindern unb Hwoseltern ausge- 
wandert. Doc waren es meist junge Leute von 20 bis 30 Sahren, gefunb, 
kräftig unb leistungsfähig, bie in ber Fremde ihr Glüc verfügten. Darunter 
waren ivieber doppelt soviel Männer wie Frauen. Nac 1900 änderte Tic bas 
Bild. Die Familienauswanderung hörte meist ganz auf unb bie Abwanderung 
von weiblichen Personen stieg gewaltig. Nac Holland, England unb in bie 
Schweiz gingen viele Mädchen als $ aus- unb Bürdangestellte. ?ac Übersee 
tvog aber bie männliche Auswanderung immer vor. Davon finb vor 1900 
wieder bie meisten Bauern ober landwirtschaftliche Arbeiter. Nac 1900 über- 
wiegt bie Zahl ber Gewerbetreibenden, wie Bäcker, Metzger, Schlosser unb 
Mechaniker.
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4. Ursachen der Auswanderung

Es ist auc bei guter Kenntnis der äußeren Verhältnisse schwer, die letzten 
und tiefsten Gründe zu erforschen, bic in einem Menschen den Entschluß reifen 
lassen, feine Heimat und Sippe, furz alles, was ihm seither lieb und teuer war, 
zu verlassen unb in einem fremben fernen Land einem mindestens unbestimmten 
Schicksal entgegenzugehen.

Bei ber Auswanderung aus Württemberg haben bie religiösen ®rünbc 
feine unbebeutenbe Rolle gespielt. Alms Sahr 1817/18 sind bic Mennoniten 
nac Ruszland, bie Rappisten unter Führung des Bauern Rapp nac Sndiana 
unb von 1860 bis 1870 bie Templer nac Palästina gezogen. Aus unserem 
Kreis sind 4 Familien mit ben ermähnten Auswandererharmonien nac Süd- 
ruszland ausgewandert, um dort nac der damaligen Meinung das tausend- 
jährige Rei c zu erwarten. Neben den Abwanderungen aus religiösen Motiven 
hat unser Kreis auc einige Auswanderer aus ideellen Gründen aufzuweisen. 
Es sind dies Arzte, Missionare unb Lehrer, sogenannte Kulturpioniere.

Dann haben auc politische ©rünbc ben Anstoß zu Auswanderungen er- 
geben. Erinnern mir uns an bic ehemaligen 48er unb solche, bic durc ihren 
Weggang der Militärpflicht entgehen wollten. Nac bem Weltkrieg unb ber 
Revolte 1918 trieb bas politische Chaos unb ber völkische Niedergang viele 
tüchtige junge Deutsche in bic Fremde. — Die politisch bedingte Abwanderung 
seit 1933 hat, mic bereits erwähnt, unser Volf von vielen artfremben unb schäd- 
lichen Elementen befreit.

Mit ben politischen hängen auch bic sozialen Gründe zusammen. Der 
herrschende Klassen- unb Kastengeist ober dunkle Punkte in ber Vergangenheit 
unb Herkunft mirften oftmals bedrückend. Manchem maren auch nach dem ge- 
waltigen Kameradschaftserleben des Frontsoldaten bic Verhältnisse daheim zu 
eng gemorben. SD manbte man lieber ber Heimat ben Rücken.

Bei ber Auswanderung fommen aber auch Arsachen in Betracht, bie all- 
gemein im Volfscharakter begründet liegen. Wohl am meisten bie Schwaben, 
aber auc bie Franken haben als Blutserbe etwas mitbefommen, bas sie in bic 
Ferne zieht. Aufzerdem sann man sic über diese unbefannte gerne unbegrenzte 
Vorstellungen machen unb Luftschlösser bauen, während man bie Verhältnisse 
daheim oft nur zu genau fennt. Andererseits entfernt sic ber Franke mieber 
nicht gern allzu meit von seiner Heimat. Er zieht es vor, sic etma in ber nächsten 
Stadt niederzulassen, um von bort aus namentlich auc bic verwandtschaftlichen 
Beziehungen meiter zu pflegen.

Wandert ber Bauer aus, bann ist für ihn bic Sehnsucht nach der eigenen 
Scholle ausschlaggebend. Dem nachgeborenen Sohn sann bic Heimat diese 
Sehnsucht nicht befriedigen. Leider mürbe aber von ben Auswanderern 
Amerika bevorzugt, während ber deutsche Osten heute noch Siedlungsraum 
bietet. Der Arwaldsiedler Nord- unb Südamerikas hatte neben bem harten, 
entbehrungsreichen Anfang hoch wieder „unbegrenzte Möglichkeiten", während 
eine Ostlandsiedlung zwar sicherer, aber zu nüchtern schien. Starke Anziehungs- 
fräst übte in fremben Ländern bas sogenannte Freiland aus.

Auc durc Beziehungen zu schon Ausgewanderten entschlossen sic viele, bic 
Heimat zu verlassen. Es mürbe ihnen bas Fahrgeld vorgestrect unb zugleich 
bic Gerne in verlockenden Farben gemalt. War doc bie ausländische Be-
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urteilung Deutschlands in der Nachkriegszeit oft noc schlimmer, als es der 
Wirklichkeit entsprach. Bei ihren Landsleuten fanden diese Ankömmlinge bann 
vorläufige Aufnahme unb hatten so Gelegenheit, sic in Ruhe nac einer 
Stellung umzusehen.

Sm 18. unb bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde bie Auswanderung 
durc gewissenlose Ausbeuter auc künstlic betrieben. Sie besamen oon ben 
Schiffahrtsgesellschaften für jeden geworbenen Auswanderer ein bestimmtes 
Kopfgeld. Meistens wurden Unbemittelte bas Opfer biefer betrügerischen, „aus- 
gesandten Menschendiebe". Kamen bic Ausgewanderten brühen an Land, so 
wurden sie bem Nächstbesten, ber bas Fahrgeld für sie erlegte, überlassen. Für 
diesen Herrn mufzten sie oft bis zu 6 Jahren arbeiten, um ihre Verpflichtungen 
abzutragen. Kinder im Alter oon 10 bis 15 Sauren mufzten ihren Herren oft 
bis zum 21. Lebensjahr bienen.

Zn unserem Kreis haben bic wirtschaftlichen Verhältnisse in beträchtlichem 
Masz zur Abwanderung Einlaß gegeben. Wir haben cs bis heute mit einem 
vorwiegend landwirtschaftlichen Bezirk zu tun, in bem bie Industrie immer 
etwas zurücktrat. Erst mit ber Vergrößerung Crailsheims durc feinen Ausbau 
zum Eisenbahnfnotenpunf unb bem erfolgten Zustrom oon Arbeitern unb 
Beamten gewannen Gewerbe unb Handel größere Bedeutung. Sm übrigen ist 
ber Bezirt schwac besiedelt. Es fommen nur 59 Personen auf ben Quadrat- 
filometer, gegenüber einem Landesdurchschnitt oon 138 Personen. Die land- 
wirtschaftlichen Verhältnisse bewegen sic allgemein unter ber Durchschnitts- 
grenze. Die Hettarerträge 3. B. in Weizen mit 10 bis 14 Zentner gehören zu 
ben niebrigften in Württemberg. Sm ganzen entfallen 1 bis 2 Zentner Brot- 
getreibe auf ben Kopf ber Bevölkerung, gegenüber 10 Zentner in ben besten 
Gegenden unseres Landes. Der Ertrag an Kartoffeln ist bagegen höher. Doc 
ist bie Tatsache nicht zu umgeben, baß bic Landwirtschaft im Kreis Crailsheim 
unter erschwerten Verhältnissen arbeitet. Dies bestätigt auc bie verhältnis- 
mäßig späte Besiedlung im Laufe ber Geschichte. Die mangelhaften Ertrags- 
verhältnisse schließen auc weitere Ansiedlungsmöglichkeiten aus. Wo sie will- 
türlic oorgenommen würben, kam cs zu mindestens ungesunden unb mißlichen 
Verhältnissen. Die Bewohner ber Gemeinden Lautenbach, Matzenbach, Anter- 
deufstetten unb Wildenstein sind aus diesem Grunde zum Wandergewerbe über- 
gegangen. Im Hinblick auf bic Besitzverhältnisse ist festzustellen, baß bic Ge- 
meinben mit vielen Kleinbetrieben ben höchsten Hundertsat ber Auswanderung 
haben. Den niebrigften Satz haben 3. B. Westgartshausen unb Waldtann. Sie 
weisen auch nur ganz wenig Kleinbetriebe auf. Das Gewerbe ist, wie schon 
erwähnt würbe, in unserem Kreis nur mäßig entwickelt, (größere Betriebe 
finben sic in Crailsheim, Satteldorf unb Sngersheim.

In ber Nachkriegszeit sind sehr oielc Handwerker ausgewandert. Meist 
hanbcltc es sic um Bauernsöhne, bie einen Beruf erlernt hatten unb bann 
feine Arbeit finben sonnten. Dazu brach bann noc bic Inflation mit ber 
Schwankung unb bem Schwinden des Geldwerts herein. Aus diesen Gründen 
erflärt sic bie überaus starke Auswanderungsziffer des Sahres 1923. Viele 
unserer Landsleute sind nach einigen Sahren, während benen sie sic braußen 
wertbeständiges Geld oerbient hatten, wieber heimgekehrt. Ein anberer Teil 
hat im Ausland ein gutes Fortkommen gefunben. einige sind im fremben Bolts- 
tum untergegangen.
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Sehr aufschluszreic sind die Auswandererbriefe, die noc im Besitz von 
Crailsheimer Bürgern vorgefunden wurden und einen unmittelbaren Einblick 
in einzelne Auswandererschicksale gewähren.

5. Die Auswanderung auf Staatskosten
3n unserem Kreis nimmt die Auswanderung auf Staatskosten einen ziemlich 

breiten Naum ein. Hier handelt es sic in fast allen gälten um Personen, beren 
Abwanderung dem Staat nur erwünscht fein konnte. Die württembergische 
Regierung steht aber in ihrem Bestreben, solche Bürger ins Ausland abzu- 
schieben, nicht vereinzelt ba. Sie folgte vielmehr bem Beispiel englischer Kirch- 
spiele unb schweizerischer Gemeinden. Diese Auswanderer mußten vor ihrer 
Abreise durc Unterzeichnung einer ausführlich gehaltenen Urkunde auf sämt- 
liebe Rechte eines württembergischen Staatsbürgers verzichten. Durc bie 
Unterschrift war ihnen bann eine Rückkehr in bie Heimat unmöglich gemacht. 
Die Auswanderung auf Staatskosten aus unserem Bezirk wurde nach 1854 
eingcleitct unb um 1870 zu einem gewissen Abschluß gebracht. Es handelt sich 
um bie Gemeinden Neidenfels unb Sattelweiler, von benen nahezu ein Drittel 
ber Einwohner auf Staatskosten nach Amerika abgeschoben wurde. Sn beiben 
Gemeinden hatten sic auf Veranlassung ber Grundherrschaft zu viele Fremde 
angesiedelt, so bass bie Weiler zu unnatürlicher Grösze anwuchsen. Diese Ein- 
wohner waren aber, wie es in einem amtlichen Bericht von 1854 heiszt, „eine 
Kolonie von Bettlern, Händlern unb dergleichen, bie durc ihre Ansittlichkeit 
bie Gesamtgemeinde vergiften unb bie Umgcgcnb aussaugen". Die beiben Ge- 
meinben standen unter Staatsaufsicht unb benötigten alljährlich staatliche 
Zuschüsse. Nac langen Verhandlungen unb nach Überwindung verschiedener 
Schwierigkeiten sonnte im Frühjahr 1857 ber erste Schub mit 42 Personen 
abgehen. Staat unb Amtskörperschaft, sowie bie Nachbargemeinden Gröningen, 
Noszfeld, Triensbac unb Tiefenbac hatten gemeinsam bie nottvenbigen Mittel 
zur Verfügung gestellt. Die Erleichterung in ber Gesamtgemeinde wie in ber 
Umgebung mufz sofort recht fühlbar gewesen sein, denn man beschloß im Mai 
1857, „bas Auswanderungsprojett sofort wieder zu betreiben unb feine Opfer 
zu scheuen". Am 10. September 1858 reiften 14 Personen unb im Frühjahr 
unb Herbst 1859 zusammen 62 Köpfe ab. 3n einer Gemeinderatssitzung vom 
20. August 1859 wurden bann noch weitere 100 Personen zur Auswanderung 
vorgeschlagen: „Wenn dies nicht geschieht, so hat sic in weniger als 20 Sahren 
bas noch vorhandene lüderliche Gesindel wieder verdoppelt, unb man sann bann 
wieder mit Staatsaufsicht unb Auswanderung aufs neue beginnen. Der ganze 
Aufwand von 11 600 fl. wäre bann hinausgeworfen." Die Regierung wollte 
nac Durchführung ber 5 Auswanderungszüge bie Staatsaufsicht aufheben, 
benn es waren ihr aufzergewöhnlic hohe Aufwendungen erwachsen. Der Ge- 
meinberat in Sattelborf wehrte sich aber ganz entschieden dagegen, so daß die 
Aufhebung erst im Jahre 1868 erfolgen sonnte.

Über ben Charakter einzelner Personen sind in ber Auswandererlisten sehr 
kennzeichnende Einträge enthalten. Es heiszt u. a.: „N. N. hat 3 Kinder unb 
ist eine bem Bettel unb ber Landstreicherei ergebene Person", ober: „Lüder- 
liebes, faules Weibsbild, bas fast nur vom Bettel lebt". Ein Mann erhält 
folgendes Zeugnis: „Vertrinkt, was er verbient, unb läszt Weib unb Kinder 
betteln". Ein anderer wird als „Holzdieb, Bettler unb Landstreicher" bezeichnet.
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Nac der Auswanderung beklagten sic die Fortgezogenen über die Behand- 
lung und ungenügende Verpflegung auf der Reise, die Schultheis At von 
Neidenfels geleitet hatte. Dieser führte seinerseits wieder bittere Klage über 
die Auswanderer, die auf bcr Reise vom Bettel nicht zurückgehalten werden 
sonnten. Auc während der Überfahrt war ihr Benehmen höchst ungehörig 
und anstößig, wie ein Auswanderer selber an den Oberamtmann von Crails- 
beim berichtete. So haben wir es bei diesen Leuten größtenteils mit „höchst 
unzuverlässigen", unverbesserlichen Elementen zu tun, und ihre Abwanderung 
bedeutete für Staat, Gemeinde und Amgegend zweifellos eine Entlastung.

6. Die Wirkungen der Auswanderung
Die Stadt Crailsheim sowie die Gemeinden Sngersheim und Altenmünster 

haben gegenüber dem vorigen Jahrhundert erheblich an Bevölkerung zuge- 
nommen, was mit ber Entwicklung Crailsheims zum Eisenbahnknotenpunkt 
zusammenhängt. Die Landgemeinden aber könnten bei den bestehenden Wirt- 
schaftsverhältnissen feine weitere seszhafte Bevölkerung mehr aufnehmen. Sm 
Saufe bcr letzten Jahrzehnte sind auch viele Personen vom Land abgewandert, 
die man als Binnenwanderer bezeichnet, weil sie meist nur in bie nächst- 
gelegenen Industriegegenden gezogen sind. diejenigen aber, bie sic ganz zur 
Auswanderung entschlossen, stauben meist im besten Lebensalter, die über- 
wiegende Mehrzahl waren Männer, daß sich dies nachteilig auf bie Zu- 
sammensetzung bcr Bevölkerung auswirkt, ist ohne weiteres zu erfennen. Eine 
starke Abwanderung zeitigt hier dieselben Folgen wie ein Krieg. Früher sind 
wohl viele Arme, sowie wirtschaftlich unb sittlic Verkommene ausgewandert. 
Nac bem Kriege waren es aber vielfach bie Tüchtigsten unb Anternehmungs- 
luftigsten, bie ihrem Vaterland den Rücken lehrten. In diesem Fall ist das, was 
bem Einwanderungsland zum offensichtlichen Vorteil wird, für uns im gleichen 
Mafze zum Schaden. Bedenken mir noch, baß uns mit diesen tüchtigen Menschen 
auc ihre Nachkommenschaft verloren ging, bann wird uns ohne weiteres flar, 
baß bie durc ihre Abwanderung erfolgte Auslese für unser Bolt ein Nachteil 
war. Im vorigen Jahrhundert sind zwar viele Minderwertige ausgewandert, 
um bie es uns mirs lieb nicht leid zu sein braucht; aber bie Tüchtigen unb Brauch- 
baren sind, aufs Ganze gesehen, doc in ber Mehrzahl.

Mit bcr Auswanderung gingen uns also bebeutenbe Kultur- unb Versön- 
lichkeitswerte verloren. Familie, Gemeinde unb Staat menben für bie Er- 
ziehung unb Schulung bcr Tugend recht erhebliche Geldsummen auf. Heran- 
gewachsen tritt bann diese Jugend in bie Reihen berer, bie ber Bolksgemein- 
schaff mieber Kulturgüter schenken, die Kapitalanlage hat sich also für das 
Volt gelohnt. Nicht so, wenn ber in bestem Lebensalter unb bamit in bester 
Schaffenskraft Stehende aus bem Vaterland auswandert. Ganz allgemein 
sann man wohl sagen, baß jeber einzelne Auswanderer für ben hergebenden 
Staat einen Verlust bebeutet, bcr von Fall zu Fall verschieden hoc bemertet 
merben muß.

Dazu fommen noch bie Vermögenswerte, bie von ben Auswanderern mit- 
genommen, unb bie Aufwendungen, bie von ber Heimat für ausgewanderte 
Familienangehörige gemacht merben. Unter bcr Voraussetzung, baß in unserem 
Kreis auf ben einzelnen menig mehr als bas Fahrgeld fommt, sind doc bis 
1900 etma 750 000 Jl ins Ausland gefloßen. Berücksichtigt man noch, baß 
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1900 eine weitere beträchtliche Anzahl ausgewandert ist, so bürste sic diese 
Summe auf etwa 1 Million Mar erhöhen. Hie unb ba sind Erbschaften ober 
größere Geldzuwendungen vom Ausland wieder zurückgekommen, aber bas 
bleiben immerhin Einzelfälle.

Doc wollen wir nicht übersehen, wie es in unserem Bezirk gegangen wäre, 
wenn überhaupt feine Abwanderung stattgefunden hätte. Sicher hätte bies in 
ben meisten Gemeinden zur Übervölkerung unb bamit zu ähnlichen Zuständen 
wie in Neidenfels unb in ben Händlergemeinden bes oberen Bezirks geführt, wo 
einesteils eine weitere Teilung des Besitzes nicht mehr möglich war unb andern- 
teils auc Gewerbetreibende ihr Brot im Bezirf selbst nicht mehr hätten finben 
sönnen. Die Auswanderung aus unserem Kreis unb unserem Heimatland 
Württemberg hat also Zuständen vorgebeugt, wie sie bis vor kurzem in ben 
hausindustriellen Gegenden Thüringens unb bes sächsischen Berglandes be- 
standen haben.
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Won der heimatkundlichen Jubiläumsausttellung 
in Öhringen 1037—1937

Neunhundert Zahre Geschichte der mittelalterlichen Stiftssiedlung und des 
hohenloheschen Fürstensitzes Öhringen sind 1937 sestlic begangen worden. 3u 
den wertvollsten Feierveranstaltungen dieses Sahres gehörte die Zubiläu ms- 
ausstellung, deren kulturelle und geschichtliche Schätze von heimattreuen 
Rennern (Oberlehrer Mattes, Verleger Nau, Fabrikant Weygang, Schulrat 
Schmib) unter der Förderung einer verständnisvollen Stadtverwaltung und 
der fürstlichen Herrschaft den Heimatgenossen unb weiteren Voltstreisen im 
Fürstenbau (Palais) zur Schau gestellt worden sind. Schon früher ergab ein 
reiches Schrifttum ein buntes, gehaltvolles Bild örtlichen Geschehens im heimat- 

liehen Rahmen unb im grösseren Zusammen-

Abb. 1. „Rebenmännl e", 
30 cm hoch, aus einer Rebwurzel 
geschnitzt, barock, 1667. Auf her 
Rückseite das Öhringer Wappen, 
Petrus mit gewaltigem Schlüssel 
unb ben Ohren des Malchus.

Besitzer: Stadt Öhringen.

hang altdeutscher Geschichte; Namen von 
Forschern wie Hanszelmann, 8. 8. Dechsle, 8. 
Albrecht, D. Keller, K. Weller bezeugen dies, 
unb dazu bie zahlreichen Aufsätze aus 90 Sahre 
langer heimatforschender Arbeit in ben Zeit- 
schriftbänden des Historischen Vereins für 
Württembergisc Franken. Vom Reichtum 
öhringischer Geschichte, Kultur unb Landschaft 
gibt besonders bas vorbildliche Öhringer Hei- 
matbueb (Herausgeber W. Mattes, Verleger 
F.Rau) einen Begriff. Dazu reben noch heute 
in ber alten fürstlichen Residenzstadt bie 
Steine: Stiftskirche, fürstliches Schloß mit 
Gchloszgarten unb Orangerie, Stadtbefesti- 
gung unb viele charaktervolle Häuser ber Alt- 
stabt, Oberes Tor mit stilvoller Karlsvorstadt. 
Dazu gesellen sich bie Stimmen ber Mrtunbem 
schätze des fürstlich hohenloheschen Archivs. 
Als Ergebnis lebenslänglichen Sammeleifers 
des Heimatfreundes Fabrikant W. Weygang 
aber bewahrt fein Bürgerhaus eine von Kun- 
bigen geschätzte Eigensammlung handwert- 
lieber unb künstlerischer Neisterschöpfungen 
einheimischer Kultur, Geschichte unb Volts- 
funbe in Metall unb Ton, Hol unb Stein. 
Im Festjahr gesellten sic zu ihnen aus aus- 
wärtigem unb einheimischem Eigen- unb 
Gammlungsbesitz im Fürstenbau bie Schätze 
ber Öhringer Subiläumsausstellung.

9 Württembergisc Franten
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Aus der Tor- und fruhgefchichte der Öhringer Tandfchaft

Nicht nur eine 900 Sahre umfassende Geschichte hat 
Öhringen feiern sönnen, sondern eine vieltaujendjährige! 
Davon haben die mit Funden feines Bodens gefüllten Glasschränke des vor- 
und frühgeschichtlichen Teils der Subiläumsschau ein eindrucksvolles Zeugnis 
gegeben. Eine reiche Landschaft fruchtbaren unb bachdurchflossenen Lehmbodens 
zwischen dem Waldenburger Bergland unb dem Kocherlauf hat hier ihre jahr- 
tausendalten, steinernen, tönernen unb metallenen Zeugen menschlichen Daseins 
ber Vorzeit entfenbet. Aber auc bie im Süden greifbar nah in diese uralte 
Kulturlandschaft hereinragenden blauen Waldberge von Waldenburg bis 
Löwenstein, bie von früherer Forschung immer als „siedlungsfeindlich" ange- 
sehen worden sind, erzählen durch zahlreiche steinerne Zeugen von Menschen 
vor einem Sahrzehntausend! Freilic entstammen diese Reihen oft

I % $ Einhorn

Sefceide: Jung.Steinzeit

Dieselben Arten 1928

Abb. 2. 5000 Sahre alte Getreidekörner aus einer jungstein- 
zeitlichen linienbandkeramischen Siedlungsstelle in Öhringen,

Untere Bürg (nac Öhringer Heimatbuch, Tafel 22).

winzig kleiner, menschlich bearbeiteter Feuersteine noch nicht einem ber Bauern- 
völfer ber öhringer Landschaft; es finb kleine Pfeil- unb Harpunenspitzen für 
Kleinwild- unb Bogeljagd, Schaber, Kratzer, Messer, Bohrer unb Stichel einer 
Sagd- unb Fischerbevölferung, bie bas gejagte Wild zerlegte unb verarbeitete 
mit diesen scharfen unb harten Werkzeugen, ober aus Holz unb Bein weitere 
Werkzeuge unb Waffen fertigte. Dies war vor 6000 bis 10 000 Jahren, in ber 
M i 111 e r e n St e i n 8 c i t (Näheres mit Abbildungen siehe „Württembergisc 
Franken" NF. 17/18, S. 13—24). Von ben sandigen Rängen unb Hügelflächen 
im Quellgebiet ber Ohrn unb über ber Brettac (bei Gleichen unb auf bem 
Lindelberg) kündet ber von Forschern des Historischen Vereins für Württem- 
bergisc Franken aufgefpürte steinerne Nachlaß jener einstigen Säger, Sammler 
unb Fischer von ihrem Dasein über ber Öhringer Landschaft.

Ein seltenes Erbstück jener Arzeit haben bie Sandhöhen von Neuhütten 
in bie Öhringer Schau gesandt: cs ist ein fünstlic durchbohrter, steinerner An- 
hänger, ein ©cröllftücf aus ortsfrembem Fluszschotter (Abb. 4,1). Von biefem 
Fundort wie auc von anberen Stellen des Keuperberg- unb Waldlandes
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Abb. 3. Linienbandteramische Scherben aus einer Sungsteinzeitsiedlung der Unteren Bürg.

können aber auc einzelne, schöner bearbeitete Feuersteinwerkzeuge und Pfeil- 
spitzen schon fünden von einer in ber Gesittung vorgeschrittenen neuen Bevölte- 
rung. Die nun um 3000 v. Ztr. die Shringer Landschaft besiedelnden Bauern 
derSüngerenSteinzeit mögen hier oben im Bergland ihre Sagbrait- 
plätze und Weidelager gehabt haben. Aus dieser Zeit konnte die Shringer Schau 
von ber Segenb von Neuhütten überraschenderweise 5 Steinbeile vorweilen 
(Abb 4- vgl. zu diesem unb zu folgendem auc bie Fundberichte, ©. 169, unseres 
Jahrbuches„Württembergis c Franken" N8.19!). Reuhütten ergab neben einem

21bb. 4. Gteinzeitliche Funde von der Markung Neuhütten: 1 = steinerner Anbängeri 
2 2 norbiydhe Art; 3 = linienbandteramische Pflugschar; 4—6 - westijche Steinbeile.

9*
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Arbeitshammer bandkeramischer Bauern und einer Art nordischer Abkunft auc 
drei schmalnacige Walzenbeile jungsteinzeitlicher Bevölkerung. Solche Heinen 
Beile einer im 3. Jahrtausend v. 3tr. vom Westen gekommenen Jungsteinzeit- 
bevölkerung von Sägern und Weidebauern tonnte die Shringer Schau auch vom

Gabelstein (Sammlung Neuenstein) und von Soldbac bei Wal- 
denburg vorführen, und ferner vom Solberg bei Herrenberg, wo 
Sorscher des Historischen Heroins für Württembergisc Franken 
4 Walzenbeilchen neben groben Tonscherben unb Feuersteinwert- 
zeugen haben auffinden unb vorlegen sönnen. Die Funde ent- 
stammen westischer Besiedlung dieses eirunden, freistehenden 
Berges. Ein Setreibereibstein weist auf Ackerbau.

Hon einer ackerbautreibenden jungsteinzeitlichen Bauernbe- 
»Ölferung aus ber Seit um 3000 v. Ztr. oermögen ganz besonders 
die Funde aus bem Steinzeitdorf Öhringen selbst zu erzählen. 
Hier haben in ber Unteren Bürg bekanntlich donauländijche 
Bauernsiedler-ihre linienbandverzierten Scherben runbbobiger 
Aöpfc hinterlassen (Abb. 3) nebst ihren steinernen Ackerbauwert- 
zeugen (Hacke, Abb. 6,2) unb ihren Getreidemahlsteinen. Ganz 
besonders aber tonnte bie Shringer Bubiläumsschau als wichtigste 
Funde dieser Art in Württembergisc Franken 5000 Bahre alte 
verkohlte Setreibeforner dieser Alt-ohringer Steinzeitbauern 
vorweijen (Abb. 2). Die schönen zähschiefrigen Feldhacken dieser 
Bauernbevölkerung von Bitfeld unb Ohringen (Abb. 6) vervoll- 
stänbigen unser Bild uralten heimischen Bauerntums. Im flach- 
welligen Lehmgelände ber Lettenkohle-Löszdecke um Cappel, Bretz- 
selb, Rappach, Waldbach, Scheppac, Hüttelbronn unb Weins- 
bad) (uralter überlandweg) liegen weitere Bauernstellen dieser 
linienbandferamischer Steinzeitleute, “lumpe, durchbohrte stei- 
nerne Arbeitshämmer (zum Teil nod) gebrungener wie Abb. 4,3) 
oon Unterböfen, Waldenburg-Antermühle, Adolzfurt, Zweif- 
lingen, Ohrnberg, Ruckhardtshausen unb Buchhof zeigen bie 
starte Herbreitung dieses oom Osten gekommenen Bauernvolfes.

Aus bem Rahmen ber üblichen Steinwaffenformen fielen in 
ber Ausstellung heraus bie 16 cm lange Lanzenspitze (Dolch?) 
von Öhringen (Sr. Ftant, 1929) aus frembem grauem Feuerstein, 
mit beiderseitiger Nanddengelung, unb eine 10 cm lange, hervor- 
ragenb schön gearbeitete, 6 cm breite Lanzenspitze aus Schwoll- 
bronn (K. Mugele) (Abb. 7).

Zeugen einer im 2. Jahrtausend o. Ztr. folgenben neuen Zeit 
einheimischer Vorgeschichte waren bie schönen Bronzefunde 
ber Bubiläumsschau: ein frühes Bronze-Flachbeil oom Hang des

Abb. 5. Bronzezeitliches Griffzungenschwert von Schwöllbronn, 61 cm 
lang (nac Shringer Heimatbuch, Tafel 22).
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9(bb 6 (Iints) Steinerne Feldhacen jungsteinzeitlicher linienbandferamischer Bauern von 
Jißfetb unb Öhringen. — 2(6b. 7 (rechts). Lanzenipitzen aus Feuerstein von Öhringen unb 

Schwöllbronn. Beide Abb. 1/2 nat. Große.

Abb. 8.
Bronzeärte 

vom Gabelstein 
unb von Hoh- 
bac a. b. Sagst. 
1/2 nat. Grösze.
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Abb. 9 (links). Keltisches Goldringchen aus einem Ohringer Römergrab. — Abb. 10 
(rechts). Römische Kaisermünze (dadrian) mit fränkischer Golddrahtfassung aus der 

frühdeutschen Landnahmezeit in Öhringen. Auf 2/1 vergröfzert.

Gabelsteins (Abb. 8,1; Sammlung Neuenstein), eine weitere Bronzeart mit 
knapp eingeschmiedeten Rändern aus einem Hügelgrab von Hohbac a. b. 8. 
(Abb. 8,2; Sammlung Neuenstein) unb ein eindrucksvolles Griffzungenschwert 
von Schwöllbronn (Abb. 5), zu bem Gellmersbac bei Weinsberg ein Gegen- 
stüc geliefert hat. Auc gegen Ende des 2. Jahrtausends v. Ztr. haben Bronze- 
zeithirten unb -bauern bic Springer Landschaft besiedelt. Dies beweis her neue 
Bronzeschwertfund von Obersöllbac unb das schöne Gailenkirchener Bronze- 
schwer wie die 1927 an ber „Mittleren Ochsenstrafze" (vorgeschichtlicher Weg) 
bei Langenbeutingen—Neudec zu Tage gekommene spätbronzezeitliche Urnen-

Abb. 11. Römischer Räucherbecher aus bem Lagerdorf Shringen.

brandbestattung mit 
stilvollen Beigaben 
eines Bronzezeitmes- 
sersund formstrenger 
Tongefäfze.

Die u rf e 11 i sc c 
Bevölkerung der 
Landschaft umÖbrin= 
gen hat im 1. Sahr- 
tausend v. Ztr., nac 
bem Aufkommen des 
Eisens, erneut ihre 
Grabhügel auf bcn 
Hochflächen über Ko= 
cher, Brettach, Ohrn, 
Sall unb Kupfer er- 
richtet: Aus einem 
dieser früheisenzeit- 
lieben Gräber bei 
Sindringen sonnten 
ein eisernes Lang-
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Abb. 12. Scherben römischer Bilderschüsseln (Terra sigillata) und ein 
Töpferstempelabdruc („topp").

schwert, ferner saarzängchpen und Nagelreiniger aus Bronze erzählen von Be- 
waffnung und Kultur dieser Vorzeit, aus einem anderen Grabhügel beimLSrou- 
tenhof 6 bronzene Armringe und 2 Gagatperlen (Abb. deimatbuc, Sasel 22): 
Eine Gieblung aus dem Ostteil des heutigen Öhringen hat auc Emmer und 
sechszeilige Gerste dieser früheisenzeitlichen Bevölkerung aufroerfen tonnen.

Abb. 13. Römische Bilderschüssel (Terra sigillata) aus Öhringen.
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Ein schöner Sund der anschlieszenden groszteltijchenZeit war in der 
Schau durch die Funde von Möglingen bargeboten, unter ihnen besonders ein 
Eisenschwert mit Scheide und ein bronzener Halsring mit Schnecenlinienzier 
und drei aufgesetzten Näpfchen mit farbiger Füllung (Abb. Seimatbuc,G. 128). 
Spätkeltische massive Goldmünzen (Regenbogenschüssele) aus der Gegend 
zeigten den Wohlstand der letzten Jahrhunderte vor Zeitrechnung (Abb. Heimat- 
buch, Tafel 23). Ein keltisches Gdldringchen aus einem Ohringer Römergrab 
(Abb. 9) führt bereits in die Zeit ber r ö m i f c e n B c f e t u n g im 2. Sahr- 
hundert n. 3tr. Ein farbig getöntes Relief des römischen Öhringen, vielfache 
Funde an metallener, steinerner und tönerner Kulturhinterlassenschaft der 
Römerbesetzung vermittelten ein lebensvolles Bild jener hundert Sahre 
römischer Herrschaft von 160 bis 260 n. Ztr. Das Öhringer Heimatbuc bringt 
die ausgezeichnete Schilderung und Bebilderung jener römischen Besetzungszeit. 
Aus ber reichhaltigen Schau der Ausstellung verdienen hervorgehoben zu 
werden die Funde ber Sammlung Dambacher und der Öhringer Ortssammlung 
mit den interessanten Götterdarstellungen und Gefäszen. Gute Beispiele 
römischen Geschirrs aus dem Lagerdorf Öhringen zeigen unsere Abb. 11 bis 13, 
unter anderen auf einem Bilderschüsselscherben einen hornblasenden Kelten auf 
einer römischen Hagb. Eine römische Münze mit bem Kopf bes Kaisers Hadrian 
(117—138 n.^tr.; Abb. 10) aus einem Grab ber Unteren Bürg zeigt bereits 
in ihrer fränkischen Golddrahtfassung bie deutsche Landnahmezeit. 
Auf bic alamannischen Trüberer tvaren ja bie Franken gefolgt, bereu Reihen- 
gröber in Langenbeutingen angeschnitten worden finb unb in Öhringen selbst. 
Die an vorgeschichtlichen Spuren so reiche Untere Bürg hat auc frühdeutsches 
Erbe ber Bäter aus einem merowingischen Grab ber Grofzgermanischen Zeit 
(7. Sahrhundert) beschert: ein halbmeterlanges einschneidiges eisernes Hieb- 
schwer (Say), eine silberplattierte eiserne Riemenzunge unb ein Bronzetnopf- 
paar mit Schlingband- unb Kreisverzierungen groszgermanischer Art (Abb. 14).

€. K o ft.

Abb. 14. Bronzeknöpfe mit germanischer Schlingband-und Kreisverzierung 
aus einem frühfränkischen Grab der Unteren Bürg.
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Alt-Öhringifche und Hhohenlohefche Urkunden und Schriftwerke

Qus den Fürstlic Hohenloheschen Archivbeständen wurden Arfunden und 
Schriftwerte ausgewählt. Als ehrwürdigstes Zeugnis der mittelalterlichen de- 
schichte Öhringens und seiner weiteren Umgebung erweist sic die 5 b T i n g c r 
Stiftung 5 urfunde von 1037 (vgl. Karl Weller, Württembergiiche 
Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, NS. XXXIX, Sahrg. 1933, S. 1 ft). 
Wenn sie auc nac Feststellungen Wellers eine Überarbeitung unb Erweiterung 
der echten Urfunbe von 1037 aus dem Anfang des 12. Sahrhunderts ist, so ist 
ihr Hauptinhalt both unverdächtig unb aufschluszreich. Die Besiedlung ber 
ohringer Landschaft in deutscher Zeit findet hier ihren umfassendsten urtunb= 
lichen Beleg — erstmals tritt hier urkundlich der Name der späteren Aeids- 
stabt Hall aus. „

Für Öhringen als Stadt steht an Bedeutung obenan bas öhringer 
Weistum vom Sahre 1253, ein Vertrag zwischen Gottfried von Hohenlohe 
unb ben Brüdern Engelhard unb Konrad von Weinsberg über ihre Rechts- 
ansprüche an Vogtei unb Schultheiszenamt in Öhringen. Die Arfunde ist eines 
ber ältesten deutsc geschriebenen Stadtrechte. Öhringen war furz vorher Stadt 
geworden. Dem Gottfried von Hohenlohe als bem Vogte wird das Alleinrecht 
über bie Juden unb über bie Münze zugesprochen. Wir erfahren dabei, baß bas 
Münzrecht von einer Nünzerhausgenossenschaft ausgeübt werden soll.

9(bb. 15. Öhringer Stiftungsbrief in Pergament. Teil der ersten sechs 
Seilen in % nat Grösze (nac dem Originaltreuen Stic bei Danszelmann, iplomd- 
tischer Beweis 1,1751, Anhang S.364 Nr. 2). Lateinischer Text unb deutsche dberjshung 
bes abgebildeten Teils unb ber ganzen Urkunde siehe Öhringer deimatbud, ©. 200 ff-
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Sm 2. Band des Archivs 
für Hohenlohesche Geschichte 
gibt 8. Albrecht einen Abrisz 
der Hohenloheschen Münz- 
geschichte. Erst gegen Ende 
des 14. Jahrhunderts begeg- 
nen uns Springer Münz- 
meister urkundlich wieder. 
Vier Urkunden wurden auf- 
gelegt: 1. Ein E r b h u I d i = 
gungsbriefdes Münz- 
meisters Hans Flac an 
Alric von Hohenlohe am 
Montag nac dem St. Sa- 
fobstag 1395 (26. Suli), mit 
ben Siegeln des damaligen 
Dekans Konrad von Lickart- 
husen (Leukershausen) unb 
des Stadtvogts Hans von 
Orn; 2. ein Revers des 
Münzmeisters Eber- 
h ar d 6 n y p p e gegen 
Herrn Albrecht von Hohen- 
lohe „wegen ber auf 2 Sahr 
lang bestandenen Münz zu 
Öhringen" (abgedruckt bei 
Hanszelmann, 1,6.477) vom 
30. Juni 1408; 3. B e- 
ft a n b s b r i e f des Herrn 
Albrecht von Hohenlohe mit 
Eberhard Snyppe, Münz- 
meister in Shringen, auf wei- 
tere zwei Sahre aufgerichtet 
am Freitag vor Pfingsten 
1413. Eine 4. Urkunde vom

Abb. 16. Stiftskirche von bringen um 
1 430 mit bem Stifter, Kraft III. von Hohenlohe, 
unb feiner Gemahlin, Anna geborene Landgräfin 
von Leuchtenberg, feinen Eltern, Kraft II. unb 
Adelheid geborene Gräfin von Wirtenberg, je mit 

ihren Wappen (Bild 4 des Coder).

21. April 1414 verrät, daß ber Münzmeister sic „nit rehte gehalten" hat, ge- 
fänglic eingezogen war unb jetzt Urfehde schwören musz unb des Landes 
verwiesen wird. Beide Urkunden finb ebenfalls bei Hanszelmann abgedruckt.

Eine ergamentsurkunde vom Jahre 1383 enthält die Erbhuldigung 
bes Bürgermeisters Arnolt Marpach, der 11 Richter unb ber ganzen Gemeinde 
ber Bürger ber Stadt Öhringen (Orengew) an die Witwe Krafts III. von 
Hohenlohe, Frau Anna geborene Landgräfin von Leuchtenberg. Kraft III. unb 
feine Gemahlin standen zu Öhringen unb feinem Chorherrenstift in besonders 
enger Verbindung. Sie stifteten 1353 bas Hospital in Shringen unb 1371 für 
die Chorherren unb sonstigen Stiftspersonen das „Gemeine Brot", eine Stif- 
tung zur Verbesserung ber Einkünfte. Für bie Stifter unb alle Personen, die 
zum „Gemeinen Brot" beisteuerten, wurden Sahrtage gehalten. Hierüber 
wurde ein besonderes Seelbuc geführt, eine jetzt im Besitz des Fürstlich Hohen-
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“) a Gur befammen ter Eomtmnfer vbswcy pzonuntores die Sollé 
- ra’zrot befcharvnd wegen ahre die rechten wage her ’npoh 
Hui wol vnd whi gebarke i Gi wb ij djoue ‘$ wr gebaren W h «bi  
anter wage-u ufiuit vnd ter feilen frone Brot at man Juy won el 
malrer bynrkds zu genernen glvcen Tacm 80 fol 14 Aarhen 20 
eines da irr wagt haben wol gtbare u gfit ind DM lat ynd w 
gvt inan auc lin yn emé malrer korns Mud wan d brot bu wage 
int her our mt in gcharken at Sofoller tri® zfurkq vb rei 
betker wiekerler fekenter fol Ciwelel-NdRuper •*• 
dhui Drengewer wenuug gebeu on wcrerit

Abb. 17. Brotmeister unb Arfundspersonen be- 
schauen und wägen das „gemeine Brot".

lohe = Waldenburgischen 
Archivs befindliche er- 
gament - Handschrift in 
Folio. Dieses sogenannte 
Brot-Seelbuch, dem 
die beiden Miniaturen 
Abb. 16 und 17 entnom- 
men sind, sonnte durc 
das freundliche Entgegen- 
kommen der Fürstlich 
Hohenlohe-Waldenburgi- 
schen Standesherrschaft 
ebenfalls der öffentlich- 
seit zugänglich gemacht 
werden.

Auc der zweite grosze 
Pergament = Coder, das 
Ob I e i b u c des St i f- 
t e s, aus dem Gemein- 
schaftlichen Hausarchiv in 
Öhringen, ebenfalls mit 
guterhaltenen Miniaturen 
versehen, wurde aufge- 
legt. Beide Anniversarien 
stammen nac Schrift und 
Bebilderung und Einband 
von gleicher Hand aus 
ber Seit 1428 bis 1440.

Von mehreren Arkun- 
ben Kais er Karls IV. 
wurde bie vom 21. No= 

ocmbcr 1347 ausgewählt, in ber Kraft III. mit ben eigenen Bauern auf dem 
Ohrnwald unb am Kocher, bie bisher Eberhard von Rosenberg, Bogt von Vurn, 
vom Reic besessen hat, belehnt wird (Originalpergament mit anhängenbem be= 
schädigten groszem Majestätssiegel). — ....

Vom Bahre 1408 stammt ein Nevers ber Bürgerschaft von Sbringen 
gegen bie Herren Gottfried unb Albrecht von Hohenlohe, daß sie gemdß der 
1400 geschlossenen Erbverbrüderung ber Herren von doheniohe unb von 
Heinsberg nach bem Aussterben ber Hohenlohe benen von Heinsberg gc= 

warten wollen. . . .... .
Eine Anzahl von 8 n b u l g e n 3 b r i e f c n zugunsten ber Shringer Stifts- 

kirche waren in einem besonderen Schaukasten vereint: so bie bierlic ge- 
schriebene Bulle des Papstes Innozenz IV. vom Sahre 1250, ein Sndulgenz- 
brief von 12 Erzbischöfen unb Bischöfen vom Sahre 1322, in Avignon ausge- 
stellt, mit anhängenden, zum Teil beschädigten Siegeln, eine Quietantia des 
Kardinals unb päpstlichen Legaten Neymund unb Bischofs von Hort über 
empfangene Ablaszgelder vom Sahre 1502, zwei Bullen des Papstes CallE- 
tus III. für ben Neubau ber Shringer Kirche. Besondere Beachtung fanb ber
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Bestallungsrevers des Wendel Hipler vom Sahre 1496, der in Abb. 18 
wiedergegeben ist. Vom 16. Jahrhundert konnte die Erbvereinigung 
des Laufes Hohenlohe vom Sahre 1511 gezeigt werden, in der unter Punkt 13 
bestimmt wird, daß künftig sein Sude „one merklich vrsachen vnd auc nit 
stettigflichen sonnder ein zeytt nac gelegenheit" ausgenommen werden bürfc.

bringen wird als Sit des Kefzlerhandwerts bestätigt. Umfang und Rechte 
des sogenannten Kes lerlehe ns veranschaulicht ein gedrucktes offenes 
Patent vom Sahre 1760 des Seniors unb Lehensadministrators Sphann 
Friedric II., Grafen von Hohenlohe. Es wendet sic gegen „einige Stöhrer 
unb Störcher, auc Suden", bie sic eingeschlichen hätten.

Ein Sundationsbrief über einen Gottesdienst in ber Spitalfirche in 
der Woche nach Fronleichnam trägt ein guterhaltenes Siegel der Stadt Öhringen 
(S. civium in Orengau) vom Sahre 1516.

Ein Nevers ber Tuchmacherzunft von Öhringen, welche bie 
Benzenmühle an ber Allmand unb bie Bleiche von ben Grafen Ludwig Casimir 
unb Eberhard zu Lehen nimmt, um eine Tuchwalf zu betreiben, vom Sahre 
1556, beschliefzt bie Reihe ber ausgestellten Arkunden.

Unter ben Schriftwerken, bie Oeringer Verhältnisse berühren, finb 
aufgelegt worden: Ein liebevoll gezeichneter Stadtbauplan von 1774 von bem 
Zimmermeister Schillinger (siehe S. 149, Text unb Abb.); bie Fleinersche 
Chronif in einer Abschrift von 1841 unb Hvhenlohesche Gültbücher 
aus bem 14. bis 18. Jahrhundert, ferner das S t a t u t c n b u c ber Stadt 
Ohringen von 1594, Eid- u n bf l i c t c n b u c 1582, Städtisches Statuten- 
buc 1611/15, 8 (c i f c t a r c 1659, Rechnung ber Stadt Öhringen 1602/03, 
Fremdengejellenbuc 1858.

Sh. Schmid (Öhringen).

Abb. 18. Bestallungsbrief des Wendel Hipler vom Sahre 1496 (Pergamenturkunde).
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Bilder und Schriften aus dem Alt Öhringer Volksleben

Abb. 19. Bildnis des MeBgers 
meisters Dietz. Durchmesser 

18 cm, Wasserfarbenmalerei, etwa 
1850. Dietz gehörte die Ammonsche 

Metzgerei.

Die im großen Saale zusammenge- 
tragene Ausstellung trägt den Stempel der 
neueren Zeit. Sie beginnt mit dem Dreiszig- 
jährigen Kriege und endigt in unseren 
Tagen. Vorwiegend sind die beiden letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts vertreten und 
geben so ein Bild vom geistigen, gesell- 
schaftlichen und kulturellen Leben dieser Zeit.

Die ungewöhnliche Reichhaltig- 
seit des heimatlichen Schrift- 
t u m s ist vor allem auf die wohlwollende 
Förderung bcr totalen Geschichtsforschung 
durc viele Mitglieder des Grafen- und 
späteren Fürstengeschlechts derer von 
Hohenlohe zurückzuführen. Neben zahl- 
reichen Einzelschriften sonnten alle wich- 

tigen Werke gezeigt werden. Einige seien erwähnt: Wibels vierbändige hohen 
lohesche Kirchenhistorie (um 1752), mit ben für die Familiensorschung so wich- 
tigen zahlreichen Hinweisen und Register; Christian Ernst Sanfzelmanns beide 
„Beweisze", „Beweis wie weit der Römer Macht in bie hohenlohesche Lande 
cingedrungen" 2 Bände 1768 unb 1773 unb bcr sogenannte „Diplomatische 
Beweisz” 3 Bände 1751,1757 unb 1762; Joseph Albrechts „Archiv für hohen-

Abb 20 q a u p e r f i n g e r i n ö b r i n g e n. Wasserfarbenmalerei 42 X 24,5 cm. 
Nach mündlicher Überlieferung Schüler und Lehrer des Lyzeums, bie vor Weihnachten 
nachts in bcr ©tabt fangen, darstellend. Nicht signiert, wahrscheinlich von Schillinger, 

18. Sahrhundert.
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Abb. 21. Carl August Greiner, Konditor
geboren 11. Suli 1793 in Niedernhall als Sohn des dortigen Kaufmanns und Almosen- 
Pflegers, gestorben 1824, verheiratet 10. November 1817 mit Christiane Christ. — 
Bildnis in Wasserfarbenmalerei 29 X 34 cm, nicht signiert, um 1822; nac mündlicher 

Überlieferung Don Hofmaler Schillinger.

lohesche Geschichte" 3 Bände 1857 bis 1865; Stadtpfarrer Fischer, „Geschichte 
des Hauses Hohenlohe" (bis zur Mediatisierung) 2 Teile 1866 unb 1871; die 
groszangelegten, aber noc nicht vollendeten Arbeiten unseres Ehrenmitgliedes, 
Professor Dr. Karl Weller, „Geschichte des Hauses Hohenlohe", bis zur Mitte 
des 14. Jahrhunderts reichend, 1903 unb 1908, unb das „Hohenlohesche Ar- 
tundenbuch" bis 1350, 2 Bände 1899 unb 1901; bie amtliche „Oberamtsbe- 
schreibung" Don 1863 unb das „Shringer Heimatbuch" Don Wilhelm Mattes 
1929. Über bie Nömerzeit, bie Stiftskirche unb das kirchliche Leben, Sphannes 
Nynmann, ben Bauernfrieg unb Wendel Hipler, sowie das Lyzeum lagen eine 
Reihe Schriften auf.

Vom schöngeistigen Schrifttum feien aufgeführt: Die Schriften 
des „Gäwele" Don Wilhelm Schrader, dessen prächtiges Bildnis (Ölgemälbe) 
ben Saal zierte; ferner bie „Lehriaden" (1862) des Adlerwirts Lehr Don 
’f edelbach, sowie Gedichte, Erzählungen unb Theaterstücke Don Ottmar Schön- 
huth, Maximilian Treutler, Konrad Maisch, Heinz Sausele, N. Schöpfer, Wil- 
beim Holzinger unb anberen.
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Abb. 22. Christiane Greiner
geboren 21. Februar 1796, Tochter des Bäckermeisters C hrist in Sbringen, um 
Zweiten Male verheiratet mit Hoftonditor Schneider in Ohringen, gestorben. 1865.I 
Shringen im Hause am oberen Tor, dem Württemberger Hof gegen übe ‘ Mieles nouls 
hatte ihr Grofzvater 1782 für seinen Sohn erbaut Nachkommen leben,o ip.ohringer, 
Kirchensall, Sal und Waldbach. - Bildnis in Wasserfarbenmalerei 29.X 34 cm, nicht 

signiert um 1822; nac mündlicher Überlieferung von doimaler Schillinger.

An grösseren handschriftlichen Aufzeichnungen waren DDF- 
banden: Das Gtammbuc des Wilhelm Friedrich Braun von Shringen (1765) 
mit guter Bleistiftzeichnung von der Stadt; die „Seldjchiedeordnung des 
Johann Jhilipp Beyer von 1786; die interessanten Auszeichnungen eines 
Echreinermeisters über die Zeit der Napoleonischen Kriege und deren Aus- 
wirtung auf die Preisgestaltung der notwendigen Lebensmittel; bas Juf. 
schreibebuch des Metzgermeisters Reichert um 1850; die Lebensbeschreibung 
Wilhelm Schraders von Professor Georg Goppelt und bds Nonuittipt von 
Seins Gausele über ein Schauspiel: Wendel Hipler.

3m Gegensatz zu den Reichsstädten fehlte unserer Stadt beinche gan eine 
wohlhabende, tunstsördernde Bürgerschicht. Die ansässigen Landwirte, danbs 
werter und Gewerbetreibenden, sowie die oft nur kurz hier weilenden Beamten 
hatten nicht genügend Mittel, um wertvolle Bilder von der Stabt ober pon lic 
unb ihren Angehörigen durc anerkannte Künstler malen zu lassen. Vober im
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Werke solcher Art selten. Zünftige Künstler aus früherer Zeit waren nur durc 
die beiden Hofmaler Schillinger und Hering und den „badischen Spitzweg" 
K. Wys (1861) vertreten. Die Mehrzahl der Bilder und Zeichnungen wurden 
durc Liebhabertün stier und begabte Malermeister angefertigt. Zum 
groben Teil waren sie nicht signiert. Die hauptsächlichsten Motive ber Land- 
schaftsbilder waren die Gesamtansicht von der Stadt, feines ohne das Wahr- 
zeichen ber bcibcn Türme ber Stiftskirche, der Marktplatz und die Altstadtbrücke. 
Auc die zahlreich aufliegcnben Lehr- u n d Meisterbriefe waren mit 
dem Gesamtbild der Stadt geschmückt. Folgende Namen waren zu ermitteln: 
Franz Gchnort, Krehenec, Kirchenmaler Nautz (1815—1882), eine Reihe 
feiner Wandbilder sind in bcn katholischen Kirchen ber weiteren Umgebung noc 
zu finbcn. Ferner G. M. Eckert, Ebner, F. Beyer, F. W. (wer sic unter dieser 
Abkürzung verbirgt, ist noc nicht ermittelt), C. °. Schillinger, Hauptkassier 
Riedel, Carl Cellarius, sowie bie schon erwähnten brci Künstler. Von bcn 
jüngeren: Kurt Zeuner, H. Maier, Chr. Maurer, Walter Kluge, Martin 
Springer, August Knoblauc (Holzintarsien) unb bie Kunstmaler H. Dieß, 
August Hirsching, Helene Kirschke, Ernst Schlatter unb Carl Start. Auc von 
bcm Tiermaler unb Modelleur heraldischer Siegel 3. 2. Roszhirt, ber in 
Ohringen lebte unb in fürstlichen Diensten war, ftanben einige reizende Tier- 
bildchen vom Sahre 1841 zur Verfügung.

Die Freude ber Shringer an Humor unb gutmütigem Spott zeigten nicht 
nur bic zahlreich aufliegcnben Fastnachtszeitungen ber Vereine, sondern auc 
bie Karikaturen, Lithographien unb humoristischen Zeichnungen. Zwei davon 
sönnen mir im Bilde hier micbcrgcbcn (Abb. 23 unb 24).

Die Graphit, Lithographie, Radierung, Stahl- unb Kupferstic unb 
Holzschnitt waren mannigfaltig vertreten. Bemerkenswert mar ein Holzschnitt 
von Lucas Cranac bcm älteren, bcn Stadtheiligen Petrus mit Schwert unb 
Buc darstellend, ber als Exlibris für bie Stadt Verwendung fanb. Leider mar 
bas anbere Exlibris von Cranach, bas ber „redicatur zu Oringen" (Halbfigur 
des Apostels Paulus mit Schwert unb Buch), nicht aufzutreiben.

Von bcn Samilienbildern hatten nur bic beiden ältesten, bic Slge- 
mälbe Sohann Michael Kraus, Bürgermeister unb Stadtlieutenant 1700— 
1744, unb H. A. Weyler, Bürgermeister (pingit 1760) darstellend, größeres 
Format. Die anberen maren bagegen bescheidener, überaus mannigfaltig 
maren bic Verfahren ber Herstellung unb bic Wahl bes als Untergrund dienen- 
bcn Stoffes (Holz, Glas, Blech, Porzellan, Pappdeckel, Leinwand unb Papier). 
Die Darstellung oft von köstlicher Naivität. Von bcn Familienbildern seien 
neben bcn hier in Abbildung wiedergegebenen (Abb. 19, 21, 22, 25) noc er= 
wähnt: Zwei schöne Aquarelle von Johann Wilhelm Belz (Fürstlicher Kasten- 
meister) 1778—1848 unb dessen Sohn Ludwig Belz, Bierbrauer; ebenfalls ein 
Aquarell von Luise Nau geborene Friederic um 1845, alle brci wohl vom 
gleichen unbefannten Künstler; eine Rötelzeichnung von Carl Friedric Neu- 
burger 1756; zwei von Kirchenmaler Maut (siehe oben), ölbilbeben: Tugend- 
bilbnis von Frau Schmidt (Bretzenschmidt) unb ihrer früh verstorbenen
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9(bb. 23. Qleiftiftzeichnung (32 X21 cm). Text: „Friedrichsruhe am schönen Monat 
SERai 1848. gier in die Raturanschauung verjuntene Reattionäre mit dem 
Gedüb für Wahre Jolesfreiheit in Erwartung von gebackenen starpsen." Der Zeichner 
wat ber bemotratische Reichstagsabgeotonetezstatl Cuitav, Stiebxid pgn, Bübset, 
Cartic Spbenlohescher Sofrat und Geheimer Württembergischer dofrat (1817—1092, 
oerbeiratet mit Gppie Caroline Rosalie, Tochter des Fürstlichen Hofrats Mangold 

und Marie Rosine geborene Hornung.

Abb. 24. 
Bleistiftzeichnung 

(11 X 13 cm), 
ebenfalls von 

Hofrat von Bühler.

10 Württembergisc Franken
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Abb. 25. AltöhringerSamilieSüchtner)ausderBiedermeier- 
zeit. Hinterglasmalerei. Grosze 21 X 17 cm. Georg Michael Süchtner, ge- 
baren 12. April 1783, gestorben 8. März 1863, Ziegeleibesitzer in Ohringen. Ver- 
heiratet mit Katharina Magdalena Mayer von Affalterbac bei Marbach, geboren 
2. Sanuar 1792, gestorben 5. Februar 1837. Kinder (von links nac rechts): Luise F., 
geboren 8. November 1823, verheiratet 4. Februar 1845 mit Paul Ludwig Nennich, 
Kaufmann in Laufen a. N., geboren 11. Nai 1817; Luise Dorothea Regine S., geboren 
8. Januar 1829, verheiratet 20. November 1849 mit Stadtpfarrer 2. Braun, Niedern- 
ball, gestorben 16. August 1857; Sdhann Gottlieb S., geboren 10. April 1818, gestorben 
6. Suni 1840, ledig in Ohringen; Georg Michael S., Holzhändler unb Ziegeleibesitzer 
in Öhringen, geboren 17. August 1820, gestorben 27. August 1876, verheiratet 18. Mai 
1847 mit Magdalene Metzger, Schultheitzentochter Don Zweiflingen, geboren 30. März 

1824, gestorben 12. Suni 1893.

Schwester um 1850. Mauß war der Vater der beiden. Silhouette des Wund- 
arztes Funt (Sugendbildnis). Der besonnte Zeichner der „deutschen Charakter- 
köpfe", Karl Bauer, geboren 1868, lebt in München, hat seinen Vater, bcn 
Karl Heinrich Friedric Eberhardt Bauer (1835—1899), früherer Besitzer der 
Eisenhandlung Martin, in einer Zeichnung festgehalten. Von dessen Ver- 
wandten Ludwig Katzenberger (1770—1860) unb seiner Gemahlin geborene 
Sautier aus Paris, gestorben 1861, waren schöne Aquarelle vorhanden. Katzen- 
berget lebte in Ohringen, erwarb das fürstliche Lusthaus, jetzt Hofgut, in Cappel 
unb hat wahrscheinlich auc die Güter dazu erworben. 10 Silhouetten aus bcm 
Besitze von Frau Henninger (Kirchensall): Bäcker Christ, Hofkonditor Schneider 
unb dessen Tochter Frau Hofrat Thum unb Satte (Slawentsiz), sowie die 
Tochter aus erster Ehe, verheiratet mit Schullehrer Kühner (Kirchensall). 
Ferner 2 Bleistiftzeichnungen Don Stadtrat Steiner unb Frau, gezeichnet Don
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5 Emil Ortb 1842. Lithographie von Reinhardt, „der erste Oberfeuerichnuer, 
Oberamts-, Weeg- und Werkmeister". Ein Sugendbildnis von Srou Sengiette 
3e+ (1841—1899) (WBasserfarbentechnif) und dieselbe als Hrosmutter Lel 

stiftzcichnung). Von reizender AIrsprünglichteit ist das „Sumilienbile" Des 
„§ri ebtic) Koberstein, Kathsbiener und “polizci-Sollbat, mit Stau und beiden 
Söhnen (Fritz und David), gemacht von Maler Heberer 1852 .

An perdielfältigten Bildern sonnten u. a. gezeigt werden die supferitic 
von Christian Hober, Hohenlohisc Ohringenscher gemeinschaftlicher TofpreD’ger 
(1651—1708), “rediger Apinus, Christian Ernst Hanselmann, Hobeniobe Icer 
Archivar, geboren 1699, und Johann Heinric Holl, gtäslic Vsebelbacichet

VDTQEGC ISFivatbesitz und der Gtäbtischen Sammlung waren noc eine Reihe 

Gegenstände, bei denen allgemeines Interesse vorausgesetzt wurde gusgeitelit; 

Sie alle aufzuführen, ist bei dem tnappen, zur Verfügung stehend en.Soum nicht möglich unb sann deshalb nur eine unvollständige furze Übersicht gegebe 
werben: Hauptsächlich waren es Photographien bemerkenswerter Ereignille 
(Jubiläen, Hochwasser), Gedenktafeln, Handwertsöeuge obgcoquggnet 

Berufe, wie die 9 a r 3 i p a n m o b c l des Konbitors €. Müller um
Müller war ein Vorgänger des KonbitorsEhrmann— orm 3um 
Jeprudten von Suchen und Kattun des Färbermeisters Souis.filter, Dd5 
RTHNErt ber weitbetannten Öbringer Echparftichterfamilie Sdyvatz, 
bie Gerbfare ber Efabtpi lege mit «vollem Ecbloss, Gudtaitenbilbet, Zunit: 
scichen unb Fahnen, römische und öbringer Münzen, Gelbtatze bes ©d

halters Niedel und noc vieles andere. S.Nau (Shringen).

3156. 26. 6 b r ing er Maxtite i "geulaana “ÜSÄt ÄÄSÄ^ der VSbrtnger"FSErtlusiesTursel mut eldb.
Durchmesser 7 cm.

10*
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Cin Plan Der Refidenzstaot Öhringen aus Dem Jahre 1774

Abgesehen von einem «einen Stic in der Hohenloheschen Kirchengeschpicbte pon 
Bibel aus dem Sahre 1752 ist keine ältere Ansicht von Ohringen besannt, da leider 
ein —erianbild fehlt. Sv kommt dem in Abb. 27 wiedergegebenen Stadtplan des 
oimmermeisters ®eorg Teter Schillinger aus dem Sahre 1774 erhöhte Bedeu- 
tung 3u. Der Zeichner berichtet mit berechtigtem Stolz, daß er diesen Plan im 76. Sahr 
Leines Alters entworfen und gezeichnet habe. Aus einer handschriftlich vorhandenen 
Arbeit »as Fürstliche Schloß zu Öhringen und feine Umgebungen, attenmäjjig Dar- 
gestellt von „Albrecht 1830" ist zu entnehmen, baß Schillinger 1743 beim Bau bes 
„Lustbaufes' im Schlosgarten die Zimmerarbeiten zusammen mit einem Ernst Göller 
aus Jeuenstein übernommen hat. 3n bem Bauvertrag heiszt es, baß ber Bau nac 
bemjenigen Grund- unb aufris, welcher Uns von bes Zimmermeisters Johann Peter 
Schillingers dand aufgezeichnet untertänigst vorgelegt unb vor anbern gnädigst 
C Dillert worden / aufgeführt werde. 1748 müssen sic bie Zimmerleute Georg Peter 
Scilinger unb Ernst Göller verantworten, weil sic die Balken im unteren Saal schad- 
hast eingesclagen haben. Schillinger verwahrt sic gegen bie Vorwürfe, weil ihr Riz 
unb Überschlag, „wie ber Snbau an biefem Lusthaus dauerhaft unb ohne etwas mangel- 
201 tes zu besorgen verfertigt unb vorgelegt", von bem Baumeister Demmler vor bem 
Aufschlagen geändert worden fei, „wogegen er, Schillinger, sich auf das äuszerste ge- 
leBetac dem Taufregister wurde ®eorg Peter Schillinger am 3. Januar 1698 
als Sohn des Bürgers unb Zimmermanns Georg Peter Schillinger getauft. 
— Der’lan is 66 X 46 cm grofz und vereinigt Plan unb Ansicht in glücklicher Weise.

Altftabt lints ber Ohrn wird neben ben vier Stadtvierteln: Altstadtviertel, Probstei- 
viertel, Untertorviertel unb Obertorviertel besonders gestellt.

Die Hauptsiedlung auf bem rechten Ohrnufer unb bie Altstadt lints ber Ohm sind 
noch von ber Stadtmauer lückenlos umschlossen. Die vier Tortürme: Untertorturm, 
Obertorturm, Brückenturm unb Altstadtturm tragen barocfe Sturmhauben, bie soge- 
nannten welschen Hauben". Neben zwei weiteren Viereckstürmen, bem Faulturm unb 
bem Archivturm, sind es eine ganze Zahl Rundtürme mit sehr spitzen Zeltdächern: ber 
-Senjenturm, ber Bürgerturm, ber Diebsturm, ber Keszlerturm ober Gockelsturm unb 
zwei weitere Rundtürme, zusammen mit bem Läut- unb bem Blasturm ber Gtifts- 

r irche 15 Türme.
An ben Hag, ber sic nac Nordosten an bie Stadtmauer heranzog, „barin sich «eines 

Jildpret enthalten kann , wie Wibel in feiner Hohenloheschen Kirchenhistorie noch 
1754 berittet (III, S. 75), erinnert noch ber heutige Hagweg auf bem früheren Stadt- 
graben beim Steinhaus. Auf bem Stadtplan finbet sic bort ein gröberer Baumqarten 
während bie Ansicht mehr auf ein Wäldchen schlieszen ließe.

. Besonders bezeichnet wirb ber „Sammelplatz ber Rebellen im vorigen Bauern- 
trieg . Das Haus bes Bauernführers Klaus Salw wurde bekanntlich abgerissen unb 
machte einer Schandsäule ’latz. Noc heute «afft bie Lücke im Straszenbild.

Ein Vergleich bes Stadtplans von 1774 mit bem 1833 von ®eometer Gaier neu 
gezeichneten Plan, ber noch 1885 bem erweiterten Plan bes Feldmessers Dieterle vor- 
gelegen hat, erweist bie hinreichende Genauigkeit ber Aufnahme von 1774. Die Straszen- 
namen haben seitdem mehrfach gewechselt: 1774 „mittlere Badgasse", 1833 Sirsc wirts- 
gaffe, heute Dirichgafse; 1774 Löwenwirtsgasse, heute westlicher Teil ber Poststrasze; 
"attesgdßle wirb 1833 als Mathäusgäszle verzeichnet unb heißt heute Nartergäfzle.

Auf bem Plane Schillingers ist ber Hofgarten noc durc einen einfachen Steg mit 
bem Stabtufer ber Ohm verbunben (ein Plan bes Sprachmeisters Chapuzet von 1719 
Zeigt ihn erstmals). Erst 1781 würbe bie Brücke vom Schloszhof aus über bie Stadt- 
mauer geführt unb muffte 1812 schon ersetzt werben. Die architektonische Gliederung 
bes „Lustgartens" in französischem Geschmac in ber Fluchtlinie zwischen Schloff unb 
Hartenhaus entspricht ben besonnten Vorbildern unb wirb auf bem Plan mit besonderer 
Siebe unb Sorgfalt gezeichnet. Das Lusthaus wirb sogar im Stadtplan wiederholt. So 
ist dieser Plan Schillingers ein liebenswürbiger Zeuge bes kleinstädtischen Barocks unb 
handwerksmäßiger Kunst. T h. S c m i b (Öhringen).
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Die hohenlohefche Bauernftube
auf Der heimatkundlichen Tubiläumsausftellung in Öhringen

Durch die Angliederung einer hohenloheschen Bauernstube an die heimat- 
kundliche Subiläumsausstellung in Ohringen war den Besuchern Gelegenheit 
gegeben, eine Vorstellung zu geminnen, wie cs einmal im Innern unserer alten 
hohenloheschen Bauernhäuser ausgesehen hat. Heute, nachdem nun im Interesse 
des Luftschutzes auc vollends die Bühnenräume der alten Bauernhäuser ent- 
rumpelt wurden, die gewöhnlich die letzten Reste alter bäuerlicher Einrichtungen 
bargen, und infolge des sic ergebenden Platzmangels leider auc viel altes 
Volksgut vernichtet wurde, droht unsere alte hohenlohesche Bauernkuns immer 
mehr zu verschwinden, unb doc ist sie voller Beachtung wert.

Sn der hohenloheschen Bauernstube, die ihr Besitzer, Fabrikant Wey- 
gang (Springen), für bie Jubiläumsausstellung in dankenswerter Weise zur 
Verfügung gestellt hat, sa man das Wesentliche von bem, was einst ber Lebens- 
raum des alten hohenloheschen Bauernhauses barg. In einem Raum wurde 
hier gezeigt, was im allgemeinen einst Stube unb Hammer aufzuweisen hatten. 
Zur Stube gehörte ber starfc Tisc mit feinen breit auslabcnbcn, wuchtigen 
Süssen, bie untcrcinanbcr mit Aufsatzbrettern für bie Füsze verbunden waren, 
bie Bant, Stühle, Truhe unb ber „Sresur", ein Möbelstück, bas bie Stelle 
eines Büffets oertrat unb auf dessen oberem, abgetrepptem Aufsatz bie Schätze 
bes Hauses ausgestellt waren. Am Ofen ftanb für ben Grofzvater ber wohl- 
gepolsterte Backenstuhl, während bie Kammer bie mächtige Himmelbettlade, 
Kleiderfasten, „Behälter" (Truhe) unb Wiege barg.

Was ben Beschauer unserer hohenloheschen Bauernstube sofort fesselte, 
war nicht allein bie Farbenfreudigkeit ber Möbel mit ihren zweck- 
mäßigen, schönen Formen, sondern auc bie überall, selbst am kleinsten Gegen- 
stanb, bemerfbaren reichen S c m u c g c b a n f c n, bie sic sogar bis auf bie 
Mausefalle mit ihrem sinnrcic aufgematten Spruc „9 u sollst nicht 
stehlen" erstreckten. Es war ja nicht nur ber Handwerker im Dorf, ber sic 
an ben Gegenständen des Alltags künstlerisch zu betätigen suchte, sondern so 
mancher Bauer selbst benützte bie langen Wintermonate zum Basteln unb An- 
fertigen von allerlei Geräten, bie er mit mehr ober weniger Geschick zu verzieren 
oerftanb. And so sehen mir in unserer hohenloheschen Bauernstube nicht nur 
handwerkliche Erzeugnisse, sondern auc solche, bie aus bäuerlicher, geübter 
Hand hervorgegangen sind, mie 3. B. ein reic in Kerbschnitt verzierter Haspel.

Am meisten gefällt sich aber unsere hohenlohefche Bauernkuns in einer 
fräftigen, färben leuchtenden Bemalung ber Möbel unb einem 
oft förmlic übersprudelnden Reichtum an Schmuckformen, mofür bie Him- 
melbettlade aus Mangoldfall mit ber Jahreszahl 1804 ein be- 
zeichnendes Beispiel bot. Welcher Reichtum an phantastischem Blumen- unb 
Rankenwerf! ’osaunenblasende, pausbäckige Engel, dazwischen ein uraltes 
Symbol, bie holzgeschnitzte Muschel als Sinnbild ber aufgehenben Sonne unb 
dazu ber Betthimmel, eine bemalte Holzdecke mit ber aufgemalten Sonne unb 
ben zahlreichen Sternlein, auf bas Gemüt wirkende Sinnbilder ber Lebens-
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Abb. 28. Württembergisch-fräntische Bauernstube um 1820.

Abb. 29. Württembergisch-fränfijche Bauernstube, 
gints „Srefur”, auf dem Boden lints die originelle Maussalle.



— 152 —

freude. Die geschmackvoll frohen Farben zeugen von sicherer Kultur: auf schiefer- 
blauem Grund kommen zart und plastisch ziegelrote Blumen, die durc weisse 
Ränder ober weisze Blütentöpfe filigranartig heraustreten.

Neben ber behäbigen Bettlade ber Nachttis c mit feiner zierlichen, an 
Empiremalerei erinnernben Darstellung des Vollmondes, ber von einem aus 
einer stattlichen Henkelvase (ein humorvoll eleganter Nachttopf) aufftcigcnbcn 
Blumengewinde eingefaszt wird. Reizvoll war auc bie farbig bemalte Git- 
terbant von 1826, bie zugleich in sehr zweckmäfziger Weise als Truhe biente, 
unb unter ben Stühlen gab es bie bcfannten Gitter- unb Leierstühle zu sehen.

Während bie Himmelbettlade von Mangoldsall sowie ber grofze doppelte 
Kleiderfasten, bezeichnet Johann Michael Köszler, Schreiner 
Meisterin Müntheim 1822, mit den etwas protzig anmutenben Brust- 
bilbcrn (höherer Offizier ber Zopfzeit unb handfeste Bäuerin gegenübergestellt!) 
in Form- unb Farbengebung verwandtschaftliche Züge zeigten, sehen mir in bem 
„Erejur" (vom französischen trésor) aus Herrenberg einen wesentlich anberen 
Typus mit einfachen, ruhig gehaltenen stilisierten Schmucformen auf bem für 
bie Thringer Gegend charakteristischen grünlich-blauen Untergrund. So finden 
mir auc in der Waldenburger Gegend im bäuerlichen Schreinwert völlig 
anbere Schmuckformen unb neben bem allgemein üblichen Blau bie Anwendung 
von viel Gelb unb Grün.

Auc bie Wiege fehlte nicht in unserer Bauernstube mit einem aufge= 
malten berben Spruc in flammenbcm Herzen brin, doch mar bie Bemalung 
leiber mobern renoviert. Eine schöne, gebiegene alte Arbeit zeigte ber Kind- 
bettüberzug.

Was bie hohenlohesche Bauernstube bem Beschauer so anziehend machte, 
mar bie lebensvolle Art ihrer Aufstellung. Da lag noc bas Brot auf bem Tisch, 
baneben ber grofze farbige Krug mit seinem originellen Vers, auc bas An- 
dachtsbuc für bie fromme Bäuerin unb neben bem gamilientisc bas Spielzeug 
für bie Kinder, eine reizende Puppenfüche mit allem Zinn- unb Kupfergeschirr, 
mic es bie grosze Küche eines wohlhabenden Hauern einst aufzuweisen hatte, 
baoor noc ber Schemel für bas spielende Kind. Und bann bas stattliche, stolze 
Wiegenrofz, bem man es wohl ansah, daßz es einmal vier Reiter zusammen auf 
feinem eblen Rücken tragen sonnte! Wie schön unb liebevoll behandelt mar ber 
Spinnrocken mit feinem zierlichen Schmuc in Zinnverkleidung mit allerlei Ge- 
tier, bem zinnernen Näpfchen zum Fingernetzen unb bem luftigen, oberen Ab- 
schlußz mit einem holzgeschnitzten farbigen Krönlein! Auc eine Kastenuhr 
von 1820, mic sie sic jedoc nur beim wohlhabenden Hauern vorfinben sonnte, 
mar zu sehen, hübsc bemalt unb mit bem Spruc „Ein jeder Sag hat feine 
Plag", unb hinten am Ofenec gab bie zum Trocknen aufgehängte Wäsche Ge- 
legenheit, bie schöne alte unb gebiegene bäuerliche Webarbeit zu bemunbern.

An Trachten sah man an den Wänden ber Bauernstube noc ben Schaufel- 
hut des Althohenloher Hauern, sowie Stoer- unb Bändelhaube ber Bäuerin, 
auc bas fast in feiner Althohenloher Bauernstube fehlende Hilb vom Lehr- 
stand, Wehrstand unb Nährstand hatte seinen Platz gefunben.

Sh. Osterritter (Waldenburg).
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Leue bor- und frühgefchichtliche funde 
in Württembergitch franken

Berichtet von C. Kost

Im vorigen Band unserer Vereinsschrift „Württembergisc Stanken" (eue 
Folge 17/18) ist auf 100 Druckseiten versucht worden, die "P cf ie lun9 
Jürttembergijc Frankens in D Dt- und frühgescictlic er 
Zeit" zusammenfassend darzustellen. Inzwischen hat unsere heimatliche Scote 
als getreue Bewahrerin vorzeitlichen Erbgutes neue Funde vorgemieien und 
ans Licht gebracht. 3n Reih’ und Glied füllen sie zur nachfolgenden Mitteilung 
das Arbeitszimmer des Berichterstatters, um bann ihren Austlürungsdienit in 
öffentlicher Schausammlung unserer Heimatmuseen zu verrichten.

Die gundgebiete der Mittleren Steinzeit im württembergiich- 
fränkischen Keuperbergland ergaben weitere Fundstellen. Eine Fülle von Yeu- 
funden liegt aus ber Jüngeren Steinzeit vor. Neben den üblichen 
Einzelfunden von Steinbeilen (siehe besonders Neuhütten, Kreis öhringen auc 
mit Fund eines Steinanhängers) in fast allen Landkreisen desZereinsgebietes 
erbrachte Sie reichbesiedelte Lettenkohlelandschaft um Tall die Feststellung einer 
Seine weiterer jungfteinäcitli^er^orfsieb l ungen unterDenen 
solche ber 2 i n i e n b a n b t e r a m i f unb ber nordisc entstammten AöTener 
Kultur (Siefstichteramit) nennenswert sind. Besondersbeachtenswert mb 
Rösener Siedlungen auf ben welligen Hochflächen über dem Sa ub c11 a 
bei Jernsfelden unb Münster, unb namentlich weitere nordische Steufunde der 
Gchnurteramit aus der Gegend von Neubronn, Schonac unb dal), 
mannsbofen, biet eine f c n u r f e r a m i f ce yoderbeftattung.mit 
Becher unb grossem Rechtedbeil. Als w e ft i f c e 5 o b c n f i e b l u n g wurDe 

ber Golberg bei Shringen ersannt.
Für bie 5 ü g e I g r ä b e r - % r o n 3 e 3 e i t (urfeltis c) ist ber Sund einer 

n o r b i f 4 e n 9 b 1 a 6 a [ t von ber Hochfläche über dem Bühlertal nordöstlic 
BQt (Wpertsborf) nennenswert. Siedlungen und Gräber der in unserer 
ganbschaf bedeutsamen f p ä t b r o n 3 e 3 c 111i c c n I r n c n f c l b. r e u 
tonnten bei Sal unb Künzelsau (in der Nähe einer Kocherfurt zwischen xün- 
xclsau unb Kaqelsberg) dufgespürt werden. Von den beibcn Bernsfeldener 

& (Ä eines’ sirnengrabes, » und. Stugcitopinabet. tonnte burc fachmännische AInterjuchung die Hext upftbeSAureTa 
betandteils ihrer Bronze aus Mittelbeutidtand (upband 

des Harzes) nachgewiesen werden.
an Derichiebenen Landtreisen sind weitere Grabhügel seftaeitell „Her 

bie meist in die frühe Eisenzeit hineinteichen bürsten. Zu benmittsloAIE: 
I i 4 c n Jurgen, bie schon als i n v o r g c f c i c 11 i ch e T 3 e }HI 11, 
ersannt mürben, tritt nun die Pfannen b u r g über bem Zagsttal bei 3agfb 
beim Eine wichtige Siedlung ber 8 r üe i f e n 3 c i , u. a. mit dem.? ad meis 
von cienametze durch Schmelztiegelreste, ist durch die stünzelsnue
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Mitarbeiter des Vereins im Kochertal unterhalb Künzelsau er- 
sannt worden. Hier wie bei der nahen früheisenzeitlichen Siedlung an der 
Künzelsauer Stadthalle und ebenso bei den Siedlungsfunden von Sgersheim, 
Elpersheim, Mergentheim und Edelfingen findet sic enger Zusammenhang der 
Söpfereiware der Spätbronzezeit mit der derjenigen der Früheisenzeit, aus der 
eine jahrhundertelange ungebrochene Weiterentwicklung und örtliche Durch- 
siedlung der Bevölkerung erschlossen werden darf, zum Teil (beim Flachswert 
Künzelsau am Kocher) bis in die späte Eisenzeit (La-Tène-Zeit, im Norden 
Groszgermanenzeit) hinein. Es handelt sic zweifellos von der in den genannten 
Siedlungen vertretenen Spätbronzezeit ab um urfeitifebe Bevölte- 
rung. Durc die Aufmerksamkeit eines Alnterregenbacher Vereinsmitglieds 
konnte an der Sagst in U n t e r r e g e n b a c eine keltische Siedlung 
festgestellt werden. Eine spätteltische Siedlung liegt ferner in der 
Nähe ber Nibelungenstrasze bei Hall-Weckrieden.

Vom Dasein römischer Besatzung spricht ein eisernes I i l u m 
vom Grenzwall der Mainhardter Gegend. Sehr bedeutend ist ein Grab- 
fund grof? germanisier Zeit, aus der ersten Landnahmezeit ber 
Alamannen u m 3 0 0 n. 3 t r. von B ö c i n g e n = $ e i I b r o n n; hier lag ein 
alamannischer Krieger bestattet. Fränkische Keihengräberfunde 
derMerowingerzeit konnten Mitarbeiter im K o c e r t a l in Niedern- 
hall, im Taubertal in Bad Mergentheim unb Edelfingen machen. Be- 
oitung verdient ein Scherben des 8./9. Jahrhunderts aus bem frühmittelalter- 
lieben Rodungsgebiet ber Waldenburger Berge bei Neuhütten.

Besonderer Danf gebührt ber rührigen Mitarbeit des Ortsgruppenob- 
manns von Mergentheim, Obersefretär Georg Müller, desjenigen von Kün- 
zelsau, Studienrat Vatter, unb von Heilbronn, Oberlehrer Mattes.

*

Eiszeit
Kreis Gaildorf (Hall)
W i le (m s g l ü c, Gemeinde Michelbac a. b. B. Ende Januar 1938 stießen 
Arbeiter bes Schotterwerts Wilhelmsglüc im Kalkbruc (zwischen Bahnhof 
unb Bruderhaus) auf bic noc 1 m lange Spitze eines Mammutstoszzahns; 
dessen dickstes Ende war 12 cm. Der Zahn zerbrac beim Herausnehmen.
Kreis Künzelsau

Künzelsau. Zwischen Eisenbahn unb Landstrasze Künzelsau—Ingelfingen 
im Kochertal, 1 km NW Künzelsau, wurde von Studienrat Vatter im Winter 
1937 aus Aufschotterungen des Kochers bei Bauarbeiten des Flachswerts ein 
Unterfiefer vom Moschusochsen (?) geborgen (jetzt im Heimatmuseum Kün- 
zelsau).

Mittlere (Steinzeit
(10 000—3000 v. Str.)

Zu ben zahlreichen, immer weiter ergiebigen besonnten Fundgegenden unb 
-plätzen des württembergisch-fränkischen Keuperberglands sind folgende neu 
ersannt worden:
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Kreis Gaildorf (Hall)
WürttembergerHof, Gemeinde Hütten. Vom Hirschbühl auf Stuben- 
sandsteinac er über einer Quelle, 250 m SO des Württemberger Hofes, tonnten 
Dr. Kost und Studienrat Bruder (Backnang) mittelsteinzeitliche sl e i n t c r t- 
zeuge bergen (Keckenburgmuseum).

Kreis Hall
Gchnecenweiler, Gemeinde Vellberg • Auf Flur Lindenbühl 600 m SO 
Gchneckenweiler tonnte Hauptlehrer Breyer (Salheim) mittelsteinzeitliche 
Geuersteinwerkzeuge feststellen, darunter eine 3% cm breite, dbge- 
brochene Klinge aus grauem Butahornstein (Kecenburgmujeum).
5 a u l c n , Gemeinde Antersontheim. Im September 1937 fanden am Häuser- 
borg 1500 m SW Hausen auf einem Schilfsandsteinacker zwei Oberfauler einige 
mittelsteinzeitliche Geuersteingeräte aus Keuperhornstein, ferner einen 
Klingenkerbfratzer aus gebändertem Surahornitein (Secenburgmuleum):

Kreis Shringen
Neuhütten. Von verschiedenen Stellen ber Markung, auf Stubenjanbitein, 
tonnte Saupriehrer zismann s l e i n w c r 13eu g e ber Mittleren Sinacit 
bergen. Fundstellen: 1. Am Steinknickle, 2. in Flur Neugreut 1000 m W .hu 
hütten, 3. in Flur Wanne 2000 m SSO Hütten. .
Beachtenswert ist ber Fund eines 11 cm langen, 2% cm breiten unb 1hm 
bieten länglich-runden tropfenförmigen Anhängers aus grünem, Dichten 
Sornblendegestein. Das ortsfremde Geröllstück, das wobl aus Dem atain 
schotter geholt worden ist, zeigt am dünneren Ende Ounhbohrung (siehe & 131 
2lbb. 4,1; Aufbewahrungsort: Kecenburgmujeum). Der Steinonbänger itebt 
in ber Ar bem Anhänger von Witzmannsweiler (Gemeinde yic es 9, Sreis 
Sal; Abbildung in „Württembergisc Franken , N8. 17/18,©. 23,2) n be: 
das Stile von qitmannswciler stammt von mittelsteinzeitlichem Sunbplat 
auf Gtubensanosteinhochfläche. Der Anhänger von Neubütten, wurde beim qusschachten bes Dellers am Haus des Schreiners Strauß Äther Oer 
saus liegt im Ortsteil „Gieb bi’ für!" am Ortseingang pon Rretzielb her. Der 
Anhänger lag 50 cm tief; Zinder ist Bill Baier ous aeubütten (1936).

Jüngere Steinzeit 
(3000—2000 V. Ztr.)

iTdTaTg^us ber gäbe bes e e c 6 o f s , 1,5 km NNO Jadnamg. ioutbe 
ein 5 cm langer Bohrer aus Feuerstein in bic ^ttertumerfammlung Stuttgar 
abgelicfert.
Trailhof, Gemeinde Oberbrüben. Beim Ackern wurde 1937 du 8 ut 
köpfte 500 m NNO bes Trailhofs in ber Nähe einer Quelle ein u n du cb 
bobrtes Steinbeil aus porpbvrartigem1 Aplit (Gestein aus Eiszcit- 
schotter) mit rechtedigem Querschnitt gefunben (SMenburgmufeum, 3bb. 10,22

8 t c i n b a ch a. b. 3., Gemeinde Sonharbt. 3m gerbst 1935 fand Gägwerts- 
berifer $0118 (Steinbach) auf einem stattoffelactet am alten Weg von Stei -
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bac nac Honhardt, etwa 1 km W Steinbach, ein Bruchstück einer durchbohrten 
Art aus Hornblendeschiefer, mit abgerundetem, stumpf verjüngtem Nackenende 
(Abb. 1,3). (Berichterstatter 8. Fischer; Heimatmuseum Crailsheim.)

Kreis Gaildorf (Hall)
Wengen, Gemeinde Laufen Q. K. Bauer llnfricb aus Wengen fand 1920 
beim Ackern ein durchbohrtesSteinbeil auf dem Vfennigsberg 450 m 
WNW von Wengen. Das Beil ging später wieder verloren (Mitteilung von 
Oberlehrer Beltz, Hall).

Kreis Gerabronn
Raboldshausen, Gemeinde Billingsbach. Im April 1938 fti efz Bauer 
Leonhard En beim Erdaushub für eine Güllengrube in 2 m Tiefe auf eine 
Aschenschicht mit Holzkohleresten unb angebrannten Steinen. Die Schicht ent- 
hielt Ninderfnochen unb ein Bruchstück eines Handmahlsteins. Die Grube 
sonnte, ba sie rasc zubetoniert mürbe, nicht fachmännisch untersucht werden 
(Mitteilung von Hauptlehrer Kleemann, Billingsbach).

Abb. 1. 8 u n g ft e i n 3 e i t Ii c e B e i I e unb H ä m m e r ber bandteramischen 
Bauernsiedler. 1 Hall-Weckrieden, 2 Bernsfelden, 3 Steinbach-Honhardt, 4 Wec- 

rieben, 5 Buchhof bei Sindringen, 6 unb 7 Weckrieden, 8 Bernsfelden.
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A. Sungsteinzeitliche Funde ohne sichere Erkenntnis ihrer Voltszugehörigteit

Kreis Hall
Gottwollshaujen, Gemeinde Gailentirchen. 600 m östlic Gailenfirchen 
auf der Anhöhe (Lettentohlelehm) über dem Tunnel liegt ein jungstein- 
zeitlichesGiedlungsfeld, belegt durc eine Anzahl Sunde von Seuer- 
steinkleinwertzeugen aus Surahornstein (Dr. Kost, März 1936).
Sall, städtische Geldmarfung. Vom Südrand des € i n f o r n , 150 m südlic 
des Curms, stammt eine gute, flächenbearbeitete feilipißeaus gelblich- 
weiszem Surahornstein (Dr. Kost, 1937). Nac früheren Kleinwerkzeugfunden 
und dem älteren Fund eines Walzenbeils auf der Einkornhöhe darf viele als 
vorzeitliche Höhensiedlung jungsteinzeitlicher Westleute angesehen werben.
Quf per • b e r l i m p u r g fand sic an der Stelle des ehemaligen vorgeschicht- 
liehen Walles, die an den Feuersee (alter Wallgraben) grenzt r eine Idhöne 
S c u e r ft e i n p f e i 11 p i t e mit eingezogener ©runbflache (Dr. Host, 10 
Sagftrot, Gemeinde Sulzdorf. Auf Flur Ebene südlic Sagstrot mehrere 
Feuersteinwerfzeuge: Schaber, Kratzer, ein Kernstüc (Oberlehrer *oth, uld- 
dorf).
Kerlewec, Gemeinde AInteraspach. Auf Ackern der Flur Altenhanjen auf 
der Nandhöhe über dem Bühlertal mehrere Seuersteinwerkzeuge und ein Aelb- 
stein (Handreiber) (Bauer Georg Nöszler, Oberf chef fach) ■
Wedrieben. 1600 m östlich des Ortes in Flur „Slürle", im Auswurf der 
Bachberichtigung des obersten Wettbachs ein groszer Schaber aus 3urahorn= 
stein (4% X 4 cm Durchmesser). Der Fund liegt in der Nähe früherer Stein- 
zeitwertzeugfunde, so daß dort eine (linienbandteramische?) Sieblungsitelle ?u 
vermuten ist (Dr. Kost, 1936).

B. Funde der Linienbandferamit (Spiralferamit)

€ 11 c r s h o f e n. 1. 3n Slur gischersfelb—Vürtäcer, 800 m WSW Elters- 
hofen, auf Lettentohlelehmfläche eine Siedlung, belegt durch mehrere 
schwarze Erdstellen, Scherben mit Linienverzierung und Seuersteinwertöeuge 
(Dr. Kost, 1935).
2. In Flur Geeäcker, 1500 NNO Eltershofen, wiesen schon 1935 ZahLreice 
Geuersteingeräte auf das Vorhandensein einer steinzeitlichen Gieb tung bin. 
Ourcb den gund des Bruchstücks einer bandkeramischen 5 a cf c(schmaler 

Gchubleistenkeil”) aus Hornblendeschiefer zusammen mit weiteren Seueritein: 
wertzeugen ist nun die Voltszugehörigteit der steinzeitlichen Giebler ersannt 
(Dr. Kost, 1938).
5 a 11, städtische Geldmarkung:
G a I g c n b e r g. Sc c r b e n einer l i n i e n b an df e r a mi ice nLS ic - 
l u n g und ein b e r i e b e n e s R ö t e l ft ü cf, gefunden am Rande der SDB- 
lehmfläche der Bühlerschen Ziegelei im Garten des Hauses Eppler: die Buge- 
hörige Quelle liegt 300 m nordnordöstlic in der dangmulbe (Sinder: Dr. 
Eppler, Herbst 1937; Kecenburgmuseum).
54174c. In der Rösener Siedlung (siehe diese) fand sic in der Oberflächen- 
nachlese der 1936 vom Historischen Verein für Württembergiic grausen er-
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grabenen Nundhütte auc ein linienbandkeramisches Nandstüc eines 
kleinen Bombentopfes mit waagrechter Punktreihenverzierung unter 
dem Rand und mit der üblichen Bogenlinienzier (Keckenburgmuseum).
$ essen t a l. In Flur Eic nördlic anschlieszend an Flur Sründle (siehe 
„Württembergs Franken" NF. 17/18, S. 30 ff.) 2300 m OSO Hessental, 
1400 m SW Tüngental tonnte auf dem Acker des Bauern Hac (Hessental) 
Dr. Kost durc Absuchen von Drainagegräben der Abteilung 6/264 des Reichs- 
arbeitsdienstes Homburg im Winter 1936 8 Siedlungsstellen als 
schwarzerdige Eintiefungen im ftcinfreien Lehm ersonnen. Zwei der Stellen 
sonnten notdürftig bei Schneefall untersucht werden. Die eine Siedlungsstelle 
ergab eine grosze Kieselsandsteinreibmühle, Reste grosser, dickwandiger Vorrats- 
gefässe, barunter eine Ttagnase von cirunbcm Querschnitt, mehrere Feuerstein- 
flingcn und ein Bruchstück einer geschliffenen Steinhacke aus Hornblendeschiefer 
(„Schuhleistenkeil"). Die hangabwärts 30 m nördlich gelegene anbcre Sied- 
lungsstelle ergab bei ihrer Untersuchung (mit Hilfe einiger Arbeitsdienstmänner 
ber genannten Abteilung unb einiger Schüler ber Mergenthaler-Oberschule) 
einige bandlinienverzierte Tonscherben ber Spiralkeramit, ein glattes Nand- 
ftüd eines bcrbcn Topfes mit runber Ttagnase unb Brocken rotgebrannten 
Hüttenlehms. Der senkrechte Schnitt durc diese Siedlungsstelle zeigte eine 
flache, etwa 30 cm tiefe unb 1,50 m lange Wohngrube. Mehrfache B c = 
wohnungdiejerGrube tonnte durc Beobachtung mehrerer, durc helle 
Lehmeinschwemmungen getrennter dunkelerdiger unb holzkohlehaltiger, über- 
einanderliegender Hüttenbodenschichten fcftgcftellt werden. Unmittelbar west- 
lic schloß sic eine nur einmal benützt gewesene, 60 cm tiefe unb 1,15 m lange

Abb. 2. Abb. 3.

Ab b. 2. Sungstein zeitlicherBombentopfauseinerSiedlungder 
Linienbandteramiker Don Flur „Gründle" bei Hall-Hessental. Zeichnerische 
Wiederherstellung nac Scherbenresten im Keckenburgmuseum in Schwäbisch Hall. 

Abb. % nat. Gröfze.

Abb. 3. Sungsteinzeitlicher Ziertopf aus einer Siedlung ber 
süddeutschen N ö f i c n e r Leute (nor bi sc geartete Stichbandkeramiker) von 
ben „Haaläckern" bei Hall-Hessental. Abb. % nat. Grösze, gezeichnet nac ber Wieder- 

Herstellung bes Topfes im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall.
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zweite Grube an; sie war mit dunkler Erde gefüllt. 8m Abstand von 20 cm 
schlofz sic westlic ein “fostenloc an. Der Drainagegraben zeigte an anderen 
(Stellen weitere “fostenlochspuren anderer Wohngruben ober einer grösseren 
spiralkeramischen Scheune.
Unmittelbar südlich dieser genannten Siedlungsstelle führt als Feldweg der DDT- 
geschichtliche überlandweg der sogenannten „Nibelungenstrasze" vorbei. 300 m 
Jüdlic unb südwestlich ber genannten Siedlungsstelle liegt bas 1934 in etwa 
60 Wohnstellen vom historischen Verein für Württembergisc Franken feftge- 
stellte bandferamische Steinzeitdorf „Sm Gründle , dessen nördliche Fort etung 
unsere Siedlung ist.
Komburg. Durc Kinder, welche an einer etwas beschädigten Mauerstelle 
ber südlichen Wand des Kreuzgangs bes ehemaligen Benediktinerklosters Steine 
abbröckelten, wurde bort ein schwerer Beilhammer ber Sungsteinzeit „ge- 
funben. Das Beil hatte in einer kleinen Mauernische in etwa 1 m Höhe über 
bem Erdboden gesteckt. Es besteht aus dunklem, bituminösen Kalfgestein, hat 
abgerundeten, dicken Nacken unb ist ber Länge des 1,7 cm weiten Schäftungs- 
bobrlochs nac zersprungen unb von alter Hand mit Schellac jufammengeilebt 
gewesen (siehe Abb. 10,1). Der Fund stammt ziemlich sicher von jungiteinzeit- 
licher ehemaliger Besiedlung bes Bergtegels ber Komburg unb dürfte, einem 
alten Volksglauben entsprechend, als sogenannter „3 l i 1 ft e i n" ober
Donnerkeil“ in ber Bauzeit bes Kreuzgangs (zum Seil romanild, oum 

Teil Renaissance) von einstigen Mönchen ober Chorherren in bie Mauer ein- 
gebracht worden sein. (Keckenburgmuseum.) Der Fund erinnert an die Satlace, 
bah 3 3 auch in ber Eingangshalle bes Domes von dalberstabt ein durch- 
bohrtes Steinbeil angebracht ist. E i n g e m a u e r t e © t c i n b e i lle kommen 
öfter vor, so neuerdings eine steinerne „Pflugschar" in einem Daus in ST 0 n- 
fenbac (Kreis Heilbronn). Öfter iverben sie zum Blißicuß in bie 
Grundmauern eingefügt (Beispiele im Handwörterbuc bes Aberglaubens,
VIII, 402 unb 406).
Oberlimpurg. 1. An ber Nordwestecke des Hochflächengeländes unmittel- 
bar südöstlich bes grossen Stallgebäudes bes Gutshofes ergab eine 1935 DUC 
Dr. Kost unb Dieter Franc für ben Historischen Verein für Württembergisc 
grausen angesetzte Versuchsgrabung steinzeitliche Siedlungsicicten 
mit Funden ber 9 i c e I s b e r g e r K u 11 u r unb der © P i ta t erd mitt 
Ergraben wurden zahlreiche Scherben dickwandiger Borratsgefüße, aws ve = 
schiebene Randstüce mit senkrechter Topfwand, mit umlaufender Singertupien 
reihe in Daumenbreite unterhalb des Randes, verschiedene weitere Ronbstücke, 
einige Copftücke mit schmälerem Sandboden, ein spiralkeramiicher Scherbe 
mit “JanBinie unb Gtrichgruppen, an Werkzeugen ein Knochenpfriem von

cm Sänge, ein Fcuersteintleinstichel, ein Bogenichaberchen, an Eierresten 
zähn unb Sweben von grossen unb kleinen Rindern, Sühne von Schafen ober 
Siegen, ein Zahn vom Wildpferd unb ein Eberbauer.
9 3m Aderqelänbc einige hundert Meter nordöstlic des Gutshofes Ober- 
limpurg förberte ber Erobagget dunkle Erdschichten zu Tage. Dieter Stand 
(Oberlimpurg) sonnte daraus linien- unb punktreihenverzierte dünnwandige 
Scherben bergen. Eine sehr ausgedehnte weitere schwarze Erdschicht enthielt 
ebenfalls vorgeschichtliche Scherben unbekannter Zeitstellung (itein- ober metall-
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Abb. 4. 1, 2 und 4 Hacen aus dem jungsteinzeitlichen bandtera- 
milchen Ackerbaugebiet um Schwäb. Hall; 3 kleine flugschar vom 
Reifenhof (Höhenrand westlic Hall). Nr. 1—3 aus Hornblendeschiefer, 1 unb 2 von 
Flur „Sardt" (Flugplatzgelände) Hall-Hessental, 4 Fundort Oberlimpurg, aus Hirsch- 

horn. Grosze der Abb. etwa % nat. Grosze. (Keckenburgmuseum Schwäb. Hall.)

zeitlich). Auf den Ackern des Umkreises fand Dieter Franc ein Bruchstück einer 
Art aus Hornblendeschiefer mit rundem Querschnitt unb verjüngtem Nacken- 
enbc (Keckenburgmuseum).
Reifenhof. 1100 m SW Sall (Rathaus), 375 m NNW des Keifenhofs 
auf ber lehmigen Hochfläche über dem Kochertal, unmittelbar südlic ber Roll- 
hofsiedlung sonnte als Lesefund von einem Steinhaufen am Ackerrand eine 
Keine, gutgeschliffene Pflugschar aus Kieselschiefer geborgen werden (Kecken- 
burgmuseum). Das schöne Stüc zeigt „rituelle" Bohrungen unb bürste feiner 
Art unb geringen Grösze nac ein Weihestüc für Kultzwecke gewesen sein. Länge 
11 % cm (Abb. 4,3; Dr. Kost, 1936).
Wec rieben. 1. 1200 m östlic Weckrieden, 250 m östlic bes überlandwegs 
ber „Nibelungenstrasze", war burd) einen Entwässerungsgraben eine 8 m lange 
Siedlungsstelle in 1 m Tiefe angeschnitten. Daraus sonnten Scherben, einige 
Feuersteinwerkzeuge unb ein Rinderzahn geborgen werden (Dr. Kost, 1937).
2. 1900 m ONO in Flur Spitalanwender fanb 1936 Bauer Egner oon Wec- 
rieben beim Ackern eine schöne 22 % cm lange geschliffene S e l b h a c e (Schuh- 
leistenfeil) aus Hornblendeschiefer (siehe Abb. 1,1; Keckenburgmuseum). Beim 
Besichtigen bes Geländes sonnte Dr. Kost ein Bruchstück einer weiteren Hacke 
finben, ferner an mehreren Stellen ber Acker von Egner unb Schierle grobe 
Scherben als Siedlungsspuren feststellen. Kultur: Bandkeramif (Keckenburg- 
museum).
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3. 600 m SO Weckrieden, auf Höhe 397, genannt Volfsbühl, sonnte nun 
im Frühjahr 1938 durch Beobachtung der zahlreichen dortigen Dränungs- 
graben eine grofze Anzahl von etwa 30 Siedlungsstellen eines 
bandteramischen Dorfes ersannt werden. Zum Teil sonnten sie in 
ihrer Sage mit Hilfe von Schülern bcr Mergenthaler-Oberichule planmäßig 
ausgenommen werden. Die Siedlungsstellen erftreden sic besonders auf ben

Abb. 5. Nr. 1_ 14 feilipiten der Jungsteinzeit, darunter Nr. 5 quer- 
idmeibiac Sreilipitze, Typ der voraufgehenden Mittleren Steinzeit; Nr. 17 und 18 
2a nie n PT% n (Wurfspeere); 15 und 16 Ihre r. Alle genannten Funde aus 
ortsfremdem Surahornstein, Oberflächenfunde von Wohnstellen des jungsteinzeitlichen 
Dorfes Der Bandteramit (Linienbandteramiker und Rösener Tiefstichbandteramiker) 
auf ber Flachtuppe des Wolfsbühl über dem Wettbachtal bei Wecrieden. Abb. in 

nat. Grösze. Funde im Keckenburgmuseum Schwäb. dall.

11 Württembergisc Franken
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Lehmäckern der Wec riedener Bauern Friedric und Frank. Das steinzeitliche 
Dorfgelände weist nac jetziger Kenntnis bereits eine west-ostliche Ausdehnung 
von 500 m und eine nord-südliche von 300 m auf. Von dieser besiedelten Fläche, 
bic sic auf einer lehmigen Flachhöhe unmittelbar über dem Wetthac erstreckt, 
sind schon in den Vorjahren vom Historischen Verein für Württembergisc 
Franken Hunderte von Seuersteingerätfunden gemalt unb an 
erkannten Einzelstellen schon vordem linienbandteramische sowie 
auchNöslenerScherben geborgen worden (vgl. Kost, „Württembergisc 
Franken" NF. 17/18, S. 33, unb Haller Heimatbuch, S. 56—60). Unter ben 
neuen Oberflächenfunden befindet sic auc eine weitere querichneidige 

feilspite aus gebänbertem Surahornstein (siehe Abb. 5,5; bic neuge- 
funbenc ist noc sorgfältiger unb schöner gearbeitet; vgl. ferner ben ähnlichen 
Fund von ber spätjungsteinzeitlichen Haller Hirnrainsiedlung; Kost, „Württem- 
bergisc Franken" NF. 17/18, S. 38, Abb. 4,4 unb Anm. llß, ferner S. 89, 
Anm. ie). Die neu angeschnittenen Wohngruben ergaben auf bem Acker Fried- 
ric Zähne von Hausrind unb Hausschwein, Reste grober, dickwandiger Vor- 
ratsgefäfze mit starten eirunben Tragnasen, linienbandverzierte Scherben von 
Zierware unb Rösener Tiefstichscherben. Aus einer ber Wohngruben hob 
Bauer Friedric ein kleines Steinbeil mit Slachichliff auf ber 
Unterseite (Abb. 1,6); es ist eine bem Rechteckquerschnitt angenäherte Ab- 
wandlung ber Schuhleistenkeilform unb zeigt schön bic Verschmelzung band- 
keramischer mit nordischer Beilform. Ein Keines Slachbeil aus Horn- 
blendeschiefer, gleichfalls mit Unterfeifeflachschliff, wurde aus bem angrenzenden 
Acker des Bauern Frank aus einer Wohngrube gehoben (Abb. 1,7). Die Hälfte 
einer durchbohrten N u n b a [ t aus Hornblendeschiefer tonnte schon vor 
ben Dränungsarbeiten durch Kost auf bem Acker Friedric gefunben werden 
(Abb. 1,4).
Am Südrand bes Ackers Friedric nahe bem jetzigen ost-westlic ziehenden 
Feldweg hebt sic aus bem Ackergelände bic flache Spur eines alten Walls mit 
Graben, vermutlich von alter steinzeitlicher Dorfumwehrung.

C. Funde der Rössener Kultur
(Siehe auc oben bei Weckrieden-Wolfsbüh!)

$ a 1l. In Flur $ a f p a c , 1750 m östlic Hall, ergaben sic in ber vom 
Historischen Verein für Württembergisc Franken durc Dr. Kost unb Dieter 
Franc 1936 ergrabenen KössenerRechtechütte (Haus 1; siehe Kost, 
„Württembergisc Franken" NF. 17/18, S. 93) in ber oberen Schicht ber fast 
quadratischen Grube Brocken gebrannten Lehms, durchbohrte Tragnasen unb 
Henkel gröberer Töpfe, in ber unteren Schicht Rinderzähne, in beiben Schichten 
verzierte Rössener Sc erben. Die untere Schicht enthielt Scherben ber älteren 
R ö f f c n c r K u 11 u r, entsprechend bem Goldberg (Ries), mit Tiefstichfeldern 
unb paralleler Siefenrillung, barunter ein grobes, auben tiefstichverziertes 
Nandstüc einer Schüssel ohne bic sonst übliche Snnenverzierung. Beide 
Schichten bargen Feuersteinwerkzeuge, barunter mehrere Klingenkratzer mit 
breit bearbeitetem Klingenende, unb einen Bogenschaber. Die meisten Sunde 
mürben in ber tieferen Ostecke angetroffen (siehe Srundriszzeichnung ber Hütten- 
stelle, Abb. 7).
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Die obere Schicht dieser Rechteckhütte enthielt Scherben der spätbronzezeit- 
lieben (frühhallstättischen) Urncnfclbcrfultur (siehe Abschnitt Bronzezeit). 

Die 80 m westsüdwestlic dieser Wohnstelle ausgegrabene rundeRössener 
Hüttenstelle (Haus 2) erbrachte neben dem üblichen Snhalt auc den Rest 
eines 6 cm breiten, rundtantig geschliffenen Vflugteils aus Hornblendeschiefer, 
in ber oberen Schicht Reste von Bönener Ziertöpfen, in ber unteren weitere 
tiefstichverzierte Scherben unb solche mit tiefen ’arallelstrichen (Furchen) ber 
älteren Rösener Kultur (vgl. bie ähnlichen Scherben ber obenge- 
nannten Nössener Rechteckhütte), auc einen Scherben mit Biereckgittermuster

Abb. 6. gcuerfteimverfseugeaus Surahornstein von ber jungsteinzeitlichen 
Oorfur 9 o l f s b ü b [ bei Weckrieden (vgl. auc Abb. 5!). Nr. 1—11 bearbeitete 
Klingen: 1 unb 2 Messer, 3 Klingenkratzer mit beiberfeitigen Schäftungskerben, 4 unb 5 
Klindentratzer, 6 Kerbfratzer, 7-9 Stirnkratzer, 10 unb 11 Bogenschaber ,12und 13 
Rundtratzer. Alle Abb. in nat. Grösze. Funde im Keckenburgmujeum in Schwab, bull

11*
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(Furchen) und einen Schüsselrand (Schale) mit Snnenverzierung. Neben einer 
querschneidigenfeilipite (siehe Kost, „Württembergisc Franken" 
NF. 17/18, S. 89, Anm. 10) enthielt die untere Kulturschicht der Wohngrube 
auc den Rest einer Altröfsenersuszvase mit einer erhalten gebliebenen 
quergekerbten Henkelöse und Standring mit Verzierungen in breitem, kräftigem 
Tiefstic (Parallele vom Soldberg). Schüssel, Kugelbecher unb Fuszvase sinb 
die Charaktergefäsze der älteren Nössener Kultur, bie damit für ben Haller 
Siedlungsbereic erneut nachgewiesen ist (siehe Kost, „Württembergisc Fran- 
fen" NF. 17/18, S. 32/33 mit Anm. 7T); in Heilbronn hat schon Schliz das 
Dasein ber Altrössener Volksgruppe nachgewiesen.
$ a 11 = $ e f 1 e n t a I. 1. Flur Saaläc er-Mittelhöhe, 600 m W Hessental, bei 

unf 390,9: Auf einer bas Rössener Dorf „Haaläcker" fortsetzenden, be= 
ficbcltcn Ackerfläche ber Flur Mittelhohe fanden Schüler ber Deutschen Volks- 
schule Hessental (Hauptlehrer Bantle) neben Feuersteinkleingerät auc eine gute 
q u c r 1 c n c i b i g c feilipite (siehe oben Seite 162 unb „Württem- 
bergisc Franken" NF. 17/18, S. 89, Anm. 16).
2. In ben Haaläckern mürben im Sommer 1936 250 m östlic ber 1931 vom 
Landesamt für Denkmalpflege ergrabenen Rössener Siedlungsstelle, 750 m 
NW Hessental, durc Ackerdränung des Reichsarbeitsdienstes vom Historischen 
Verein für Württembergisc Franken zwei Wo b n st c 11 c n ber Nö 1 f c n c r 
Kultur ersannt unb untersucht. Die grössere hatte unregelmäßig eirunben 
©runbriß, 3 X 1,50 m.
3. In Flur Lache, 2 km ONO Hessental, 110 m ostsüdöstlic von Punk 401,4, 
beobachtete Dr. Kost nac Erdbaggerdränung im Acker Schumacher, in unmittel- 
barster Nähe des Urwegs ber „Nibelungenstrasze", eine Reihe von ange- 
schnittenen vorgeschichtlichen Wohnstellen. Eine Teilgrabung im verschneiten 
Dränungsgraben mit Schülern ber Mergenthaler-Oberschule Hall ergab einen 
schönen Querschnitt einer mit senkrechten Wänden in ben Lehmboden eingetieft 
gewesenen N ö f 1 e n c r Hüttenstelle; tiefstic verzierte Scherben, einige 
Werkzeuge unb Kornmahlsteine (Kieselsandstein) unb ein Schweinszahn mürben 
geborgen (Keckenburgmuseum).
4. In Flur Seele, 750 m NW Hessental, bei Punk 387, in einer Entfernung 
von 250 m vom Arweg ber „Nibelungenstrasze", sonnte im April 1937 Dr. Kost 
mehrere Dutzend burd) Dränung ber Neichsarbeitsdienst-Abteilung Homburg 
angeschnittene N ö f f c n c r Grubenhütten feststellen mit Jierkeramit, Rinder- 
knochen, Werkzeugen aus Feuerstein unb einer tadellos gearbeiteten Lanzen- 
spitze aus meißem Surahornstein (Abb. 10,8).
Süngental. Höhäcker, 650 m NO Tüngental (Rathaus). Am nordöstlichen 
Ortsausgang südlic ber Straße nac Otterbac mürben im Januar 1938 am 
Lettenkohlelehmhang über bem Otterbac etma 15 steinzeitliche Hütten- 
ft e 11 e n durc Dränung auf bem Acker von Bauer Zimmer angeschnitten. Die 
ersten Funde (unverzierte Scherben, Kornmahl- unb =reibfteine, Feuersteinwerk- 
zeuge unb ein schönes Stück plattigen Feuersteins (Surahornstein) mürben durc 
Bauer Walter ersannt unb tonnten nac Mitteilung unb Mithilfe von Haupt- 
lehrer Ebert vom Historischen Verein für Württembergisc Franken weiterer- 
folgt werden. Es mürben aus ben angeschnittenen Wohngruben tiefstichverzierte 
N ö f 1 c n c r Scherben unb solche mit Tiefrillenstrichverzierung geborgen.
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Kreis Heilbronn, Umgegend von Weinsberg
Gülzbach. Auf Ackergelände 270 m ostnordöstlic des Bahnhofs fand Beiler 
Scherben, die vermutlich liniendandkeramisc sind (ober spätbronzezeitlic) und 
auf eine vorgeschichtliche Wohnstätte hinweisen.

Weinsberg. In der Sammlung des Zustinus-Kernet-Hauses befindet sic 
eine runbe St einten le aus Hornblendeschiefer vom Wildenberg, 3 km norb- 

östlic Weinsberg.

2(bb 7. G r u n 6 - u n d Q u f r i 1f c v o n N ö f 1 e n e r $ u 11 e n ft c 11 e n von der 
Hall-Hessentaler jungsteinzeitlichen Dorfftur daipac-

93 i 11 s b a 4. Qm Sang nördlich des Sulmtals 50 m nördlich des Bahnhofs 
stellte ber Heilbronner Obmann des Historischen Vereins für Württembergiic 
Franken, Oberlehrer Mattes, auf schwerem Keupermergelboden Leine 1 in ien, 
6anbt era mische Sieb lung fest mit Scherben, Feuersteinmesser und 

Roteisensteinfnollen (Schliz-Museum Heilbronn).
Eine KösfenerGiedlung ertunbete Beiler 200 m 1 übwestlic des Ortes 

(Funde im Schliz-Museum).

Kreis Künzelsau
9 { d) b a u f e n. Auf bem Sargcnbuctel, 1 km südsüdwestlic von Aichhaulen, 
über ber Strafte Bieringen— Aschhausen unb unterhalb des Dstendes bes ipdt- 
bronzezeitlichen (frühhallstättischen) bortigen Abschnittswalles (siehe Bürt 
tembergisc Sranten" NF. 17/18, S. 46) entdeckte im Sommer 1934 Seminarist 
$. Veith (Schöntal) einen bandteramischen Breitmeißel aus ichwordem 
Gelsschief er, 5,2 cm lang unb 3,9 cm breit.
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Nizenhaufen. Beim Eindecken Don Entwässerungsgräben wurde auf dem 
Acker des Ortsbauernführers im Markungsteil „Rück", auf der Hochfläche 
zwischen Kocher und Sagst, Parzelle 526, ein fleinergeformterStein 
aus Hornblendeschiefer gefunden, der die Form einer durchbohrten 
jungsteinzeitlichen Pflugschar hat, aber auc ein kleiner vorzeitlicher Wetzstein 
mit Aufhängeloc fein sonnte. Die Form ist vierkantig feilförmig, oben breit, 
nac unten schmäler werdend, Länge 5 cm, Breite 1,3 cm, Höhe 1,1cm (Bericht- 
erftatter Hauptlehrer Munz, Nitzenhausen; Fund im Heimatmuseum Künzelsau).
Gindeldorf. Vom A erlaub beim Wald „Heide", 2 km SW 6 inbclborf, 
aus unmittelbarer Nähe ber „Hochstrasze" befindet sic ein kleines trapez- 
förmiges Beil aus schwarzem Kieselschiefer mit Nechteckquerschnitt, schnur- 
keramisch, im Besitz oon Pfarrer Zeitler (©inbclborf) (Abb. 10,6).

Kreis Mergentheim
Bernsfelden. 1. Flur Wegweiser, 250 m südöstlich des Hagenhofs,
800 m SO Bernsfelden. Auf ben lehmigen Ackern über wasserhaltiger flacher
Talsenke („Seebrunnen") erbrachte bic 1936 oon Holdschuer unb Dr. Kost ent- 
deckte linienbandkeramische Siedlung zahlreiche Werkzeuge unb 
Scherben, mehrere gute Feuersteinpfeilspitzen mit geraber Grundfläche, ein 
Bruchstück einer Feldhacke (Schuhleistenkeil) aus Hornblendeschiefer mit Flach- 
schliff auf ber Unterseite unb ein Kleinbeilchen aus Hornblendeschiefer (Abb. 1,8). 
2. Flur Lerchenrain, Hohe 321,6, in 250 m Entfernung nordwestlich ber 
Ziegelei, 500 m NW Bernsfelden. Die flache Löszanhöhe erwies sic beim Ab- 
juchen 1936 als mit N ö ff c n e r $ ü 11 c n ft c 11 c n besiedelt. Etwa 10 Hütten- 
stellen sonnten durc deutliche schwarze Erbplatten mit Funden festgestellt 
werden. Es fanben sic bort zwei schöne, je 7 cm lange Feuersteinklingen, 
mehrere Pfeilspitzen, hochdreieckig unb mit geraber Grundfläche, eine gestielte, 
ferner eine querschneidige Pfeilspitze (siehe Kost, „Württembergisc Franken" 
NF. 17/18, Tafel I Abb. 1,20, ferner S. 89, Anm. 16, unb im oorliegenbcn 
Band 19, S. 164). An Töpferware wurden neben einem quergerieften kleinen 
Rundhenkel auc mehrere Nössener Randstücke unb Jiertopfscherben mit Tief- 
stichverzierungen aufgelesen, auc mehrere Spinnwirtel, einer davon mit senk- 
rechter, leicht schräg gestellter Parallelriffelung. Die Suche ergab auszerdem 
8 Hornblendeschieferbruchstücke oon Hacken unb Steinbeilen unb ein besonders 
schönes, schuhleistenkeilförmiges undurchbohrtes Steinbeil aus Hornblende- 
schiefer (Abb. 1,2). Zwei kegelförmige Steinbeilbohrzäpfchen aus demselben 
Werkstoff bewiesen, das an Ort unb Stelle Steinbeilbohrungen ausgeführt 
worden finb oon den Rössener Siedlern.
3. Auf demselben Platz befinbet sich ein [pätbronzezeitlichesArnen- 
selb (siehe Kost, „Württembergs Franken" NF. 17/18, S. 45). Auf bic 
Tatsache, daß hier, wie im Haspac bei Hall, bic Urncnfelberbclegung ber 
früheren Nössener örtlichen Besiedlung folgt (Bauern mit Bevorzugung guter 
Lehmflächen!), sei besonders hingewiesen (Dr. Kost).
Freudenbach, Weiler Schön. 3n ber Schulsammlung befinben sic auszer 
den in ben „Fundberichten aus Schwaben" NF. 1, S. 20, unb NF. 2, S. 9, 
genannten Steinbeilen noc zwei weitere Neufunde oon Schön: 1. Breit- 
meiszel aus schwarzem Stein, 8,5 cm lang, mit rechteckigem Querschnitt; 2. Oval- 
beil oon 10 cm Sänge (siehe „Fundberichte aus Schwaben" NS. IX, Abb. 4,2).
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Mergentheim. Obere Au. Aus der linienbandteramischen 
Siedlung dort in der Nellenburgstrasze (Haus Käsbohrer) tonnte ein burc 
Georg Miller geborgener Heiner rundbodiger Ziertopf zusammengelett 
werden (Heimatmuseum Bad Mergentheim, Abgus im Sedenburgmujeumi 
Abb. 8, rechts). . ) 0 2
Münster Auf einem Steinriegel im Markungsteil Stuß entdeckte 195/ 
Sauptlehrer E. Schweithardt mehrere tiefstich- und furchenverzierte 9 öllener 
Scherben. Der Fundort liegt auf dem flachen Kopf des Höhenrückens, der 500 m 
südlich von Münster kegelförmig ins Tal vorspringt (Berichterstatter ©eorg 
Müller; Funde im Heimatmuseum Bad Mergentheim).

Abb. 8. Linienbandteramische (spiralkeramische) Bomben- 
töpfe, der linfs abgebildete von Sechselbach (Kreis Mergentheim), 
rechts von Bad Mergentheim, Obere Au. (Aufn. Georg Müller, 

Mergentheim; Heimatmuseum Bad Aergentheim.)

Reubronn. Quf Flur Seewiese (bei Stöckle und Lausbuc), 1 km süb- 
lieb Neubronn, fand auf einem Acker Knecht H. Langheinrich eine„flächende- 
arbeitete, 12 cm lange und 4 cm breite schnurkeramildkanzen, 
f p i ö e aus meinem Surahornstein (Heimatmuseum Bad Mergentheim: 359113 
im sedenburgmuseum Gchwäb. S>aU; Abb. 10,9). Aus der Nähe stammt n 8,6 cm langer $ r e i t m c i s e I aus Hornblendeschiefer (siehe abb. 4,1 in 
„Gundberichte aus Schwaben" NF. IX).
Reerstal, Gemeinde Harthausen. Ein 15 % cm langes, an bet SJne.be 
6,3 cm breites, am Nackenende 4% cm breites Nun d b c. I a u SS ehT1 
(siebe Abb. 10,5) fand sic auf der Bühne eines baufälligen Laufes (ießt deimd 
muscum Sa Sergentheim); angeblich 1935 beim Rusicyacpten einer Scuer- 
seegrube gefunden. , -
Schonc, Gemeinde Finsterlohr. Aus dem Schutt des abgebrochenen de- 
meinbebaufes wurde Januar 1938 ein grotzes Steinbeil aus Hoynblenbe: 
schiefer geborgen, mit rechteckigem Querschnitt (Heimatmuseum Bob Oergenk- 
beim) Zange 17% cm, Breite an ber Schneide 6% cm, am didnadigen Ende 
4 cm f $ n u r € c r a m i f c (vgl. ähnliche, als schnurkeramisc sicher belegte 
©rabfunbe, yaperiape asovdescbicbtsbldtter, seit 10, 1931/32, Sasel IV unb , 
unser Beil siehe unsere Abb. 10,3). .
QKlbmannshofen. 1. Von Markung Sechselbac ein 5,4 cm langes 
3 e i l c e n aus Hornblendejchiefer mit flach-ovalem Querschnitt, von daupt-



— 168 —

lehrer Wolfmeyer (Wiesenbach) (Keckenburgmuseum; Abb. 11,1). Ferner ein 
kleiner spiralf eramischer Bombentopf (siehe Abb. 8).

2. Von Markung Waldmannshofen Scherben von Sungröffenerier- 
töpfen, mit Tiefstich- und dünnen Parallelstrichverzierungen. Ein glatter 
Randscherben eines grofzen, 6 mm dicken Gefäszes, mit 4 mm starker Durch- 
bohrung für Aufhängung, 1 cm unter dem Rand. Ein 9 cm langes, 5 cm 
breites Hornblendeschieferstüc mit unregelmäßiger Oberfläche, mit schief ein- 
getieftem Sägeschnitt. Ein Bruchstück Hornblendeschiefer, 8 X 3% cm, 
mitauffitendemBvhrfern; dieser mißt 1 % cm Durchmesser in feiner 
Grundfläche und 1,2 cm an feinem oberen Ende, Höhe 7 mm (Abb. 10,9; über 
Bohrkerne siehe Kost, „Württembergisc Franken" NF. 17/18, S. 91, Anm. 43; 
Heimatmuseum Bad Mergenheim).
3. Sn Markung Waldmannshofen auf Flur Dänd auf vstwestlic gerichteter 
Flachhohe etwa 70 m westlich der Baldersheimer Holzspitze unb etwa 70 m 
nörblid) vom bayerischen Grenzstein wurde im März 1938 durc Bauer Stirn- 
forb bei Dränung ein Steinbeil, Scherben unb Knochenstücke 
gefunben. Die auf Benachrichtigung von Hauptlehrer Schoc erfolgte örtliche 
Untersuchung durc Georg Müller (Bad Mergentheim) ergab eine bereits 
gestörte chnurkeramijche Bestattung in etwa 50 cm Tiefe. Das

Abb. 9. Schnurteramischer Becher mit Recht- 
ecbeil von einer nordischen Kriegerbe- 
sta 11ung der späten Jungsteinzeit von 
Sechfelbac (Kreis Mergentheim). (Aufn. Georg 
Müller, Mergentheim; Heimatmuseum Bad Mergentheim, 
Nachbildungen im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall.)

Skelett scheint in Hoc er- 
stellung, Gesicht nac 
Osten, gelegen zu haben.
Als Beigaben waren 
geborgen worden bie 
Scherben eines nun 
wieder zusammengesetz- 
ten Bechers ber 
jüngeren Schn u r= 
f c r a m i f mit Verzie- 
rung im Zickzackwinkel- 
schnitt (Abb. 9), ferner 
ein größeres Recht- 
ecbeil mit leicht 
gekrümmtem Rücken 
(Abb. 9 unb 10). Die 
Funde (im Heimat- 
museum Bad Mergent- 
heim, Nachbildungen 
im Keckenburgmuseum) 
zeigen Verwandtschaft 
mit schnurkeramischen 
Bestattungen des naßen 
Antermaingebiets (siehe 
Hock, Bayerische Vor- 
geschichtsblätter, Heft 
10, 1931/32, Tafel I, 
Becher Nr. 6 unb 7 
unb Beile Tafel IV).
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Kreis Shringen
bringen. Auf der Markung auf Flur Höfle, 1200 m N Shringen, auf 
gutem, steinfreiem Lettenkohlelehm, tonnte durc die Aufmerksamkeit von 
Studienrat Adolf Mayer mit diesem zusammen Dr. Kost im Sebruar 1935 
durc kleinere Grabung eine durc Tiefpflügen angeschnitten gewesene, unregel- 
mäfzig kreisförmige Siedlungsstelle ersonnen von etwa 1,20 m urcs 
messet, 40 cm unter Ackeroberfläche. Die 20 cm tiefe Fundschicht enthielt viel 
Holzkohle und auf dem Grund der flachen Stube eine rote Brandlehmichicht, 
ferner mehrere Feuersteinschaber und eine kleine Stielspitze, außerdem, per- 
schiedene dünn- und dickwandige Scherben ohne Verzierung, wohl linien- 
b a n d f c r a m i 1 c , und Bruchstücke von Handmahlsteinen (deimatjammlung

Öhringen).
Buchhof, Gemeinde Einbringen a. K. Auf der fteinfreien Lhmhochfläche 
2750 m WSW Einbringen, 200 m südlic des Buchhofs aderte im Srühiahr 
1938 Verwalter Rös c eine durchbohrte Rundart aus Hornblendeschiefer, 
bandteramischer Art, heraus (Gräflich von Zeppelinsche Sammlung im Schloß

Aschhausen; Abb. 1,5).

Golberg siehe Herrenberg.
Neuhütten. Beachtenswert ist neben bem Fund eines durchbohrten 
steinernenAnhängers (siehe Mittlere Steinzeit unb Abb. E. 131) bic 
Tatsache, datz innerhalb weniger Sahre 5 Eteinbeilfunbe auf der Mar- 
fung gemacht werden tonnten, an bereu Bergung Hauptlehrer Zitmann bc- 
sonderes Verdienst hat (Abb. der Beile S. 131). Drei ber Heile (bb. E. 131, 
Nr.4 bis 6) aus Hornblendeschiefer sind sc m a I- unb fp i 8 n a d i g e f lache 
Walzenbeile westischer Art (Nr. 4 Fundort 1 km südlich, Nr. 5 unb 6 aus 
Gemeindewald südöstlich Neuhütten); bic Pflugschar (siehe Abb. ©. 131, 2r. 3, 
Arbeitshammer?) aus grauem Hornblendeschiefer, gefunben bei ber Sump- 
ftation am südöstlichen Ortsausgang, zeigt bandkeramische Serfunst, bic schon 
geschliffene unb durchbohrte Serpentinart beutet auf jüngere sübdeutice ccnur- 
teramit (Abb. E. 131, Nr. 2, unb Abb. 10,7, gefunben im ©affenfee in neu- 
hätten) unb hat ihre Verwandten im Maingebiet (siehe Hoc, Bayerische Borge- 
schichtsblätter Heft 10). Da bic Hermutung nahe liegt, daß in mittelalterlicher 
Zeit von den Hauern solche Heile unb Hirte in bas Waldrodungsgebiet herauf 
verschleppt worden sind als „Blitzsteine" (Schut gegen Blißgefabt), sann aus 
bem Vorkommen dieser Beiltypen fein sicherer siedlungsgeschictlicher Schluß 

gezogen werden. Immerhin ist neben ber schnurkeramischen Art, die unweit 
altem Söhenweg gefunben (siehe „Württembergs sch Franken 28- 1718, 
E. 25) mit ber nahen Heilbronner Echnurteramit in Beziehung stehen tonnte, 
bas Dasein von Brei gleichartigen westischen Heilen auffallend. Shnen gesellen 
sich ja entsprechende in ähnlicher Geländelage, auf sandigen Walphöbenzügen 
unb an siberlandwegen, hinzu, vom Gabelstein, von Golobac bei Waldenburg, 
Dom Sellershof bei Gschwend und von ber sicher westisc besiedelten döbe vom 
Golberg bei Öhringen (siehe Herrenberg, unb vgl. Kost, „Württembergifch 
Granten” NF. 17/18, S. 25). Vielleicht bars hoch aus bem bezeichnenden BoT-
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Abb. 10. Nordisch-jungsteinzeitliche Beile, Lanzenspiten und 
einBohrfern. Nr. 1 Komburg, 2 Trailhof (Kreis Backnang), 3 Schvnac (Kreis 
Mergentheim). 4 Sechselbac (Kreis Mergentheim) (siehe auc Abb. 9!), 5 Reckerstal 
(Kreis Mergentheim), 6 Sindeldorf (Kreis Künzelsau), 7 Neuhütten (Kreis Shringen), 
8 Hall-Hessental, 9 Neubronn (Kreis Mergentheim), 10 Hornblendeschiefer-Bruchstüc 
einer unvollendeten Steinbeildurchbohrung mit aufsitzendem Bvhrzapfen als Kern 

der Hvhlbohrung, aus Waldmannshofen-Sechselbac (Kreis Mergentheim).
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tommen solcher Beile auf ein Dasein westischer Säger und ‘Viehzüchter in der 
Nähe alter Höhenbefestigungen (für Neuhütten Maienfels, für die anderen 
genannten Beile der Gabelstein, Waldenburg, Hagberg bei Gichwend) ge- 
schlossen werden, besonders da anderwärts Michelsberger, schnur- und zonen- 
teramische Säger und Hirten ebenfalls im Bergland unter ähnlichen Hieblungs- 
bebingungen ersannt sind (vgl. K. Schumacher, Das Land zwischen Neckar und 
Main, Heimatblätter des Bezirksmuseums Buchen, Heft 9, S. 39; x. Schirm- 
eisen, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 1937, S. 176 ff., für die Cloden-

becherleute).
Oberohrn. Quf ber flachen, lehmigen Anhöhe 1 km NNO, östlich der Steg- 
mühle, stellte K. Schumm im Frühjahr 1936 an dunkleren, wannenförmig ein- 
getieften Akerstellen 23 vermutliche Hüttenpläte ber Sungitcingeit feit über 

die Stelle führt ein Urweg.
o b c rö l1 b a d). Quf Dem flachwelligen Aergelände der Flur Heuseld nahe 
bem Göllbac, HO m westlich Obersöllbac, sonnte ber Historische Berein I ur 
Württembergisc Franken mehrere Kleinwerkzeuge aus Surchornitein fcftftcllen,

baruntcr eine Pfeilspitze.
Herrenberg. Auf dem Sol- 
b e r g , 3 km SW Shringen, einem 
eirunben freistehenden Berg von 
400 m Länge unb 100 m Breite, 
sonnte Oberlehrer Mattes (Heil- 
bronn) schon 1934 beim Abjuchen 
der sandigen Lehmhochfläche (Schilf- 
sandstein) einige Scherben, Seuer- 
steinwertzeuge, einen Handreibstein 
für Getreide in Form eines abge= 
runbeten Würfels aus Kieselsanb- 
stein unb ein Topfrandstüc mit Abb. 11. 8 u n g ft e i n 3 e i 111 che P e i I e 

des T c ft v o I f e s. Nr. 1 Sechielbac 
(Kreis Mergentheim), 2 Neuhütten, 3 ®ol= 

borg bei Herrenberg (Kreis Dhringen).

Singereindruckverzierung 
unterhalb des Randes in Michels- 
berger Art auffinben, ferner ein 
F cucrfteino v a I b ei (c cn; zwei , . 
weitere ä b n l i c e 9 e i l c c n sonnte noc 8. Nau (bringen) finden. Eine 
genauere Begehung bes Herges im Mär 1937 durch Mattes unb Dr. soit 
ergab vielfache G i c b l u n g s f p u r c n am Nordrand: 80 breichs grobe 
Scherben, dabei ein verdidtesRands ücund eine venkelöle, zwei gute 
Seuerfteinfraber, ein weiteres Ovalbeilchen aus Hornblendeichiefer 
(Abb. 11 3), eine schöne flächenbearbeitete feilspite mit gerader Grunb- 
fläche unb eine oben abgebrochene, noch 6 cm lange und 3” cm breite A"A € 
mit herausgearbeitetem yandgriff, aus plattigem Feuerstein (Burdbornitein); 
Der Golberg erweist sic mit diesen Funden als früher wohl am Rand befestigt 
gewesene 5 ö 6 c n i i e b l u n g j u n g ft e i n 3 e 111 i c e r I c ft I c u (fieh 
Kost, „Württembergisc Franken" N8. 17/18, 6. 25).
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Bronzezeit
(im Norden urgermanisch, auf unserem Boden urkeltisch; 1800—800 v. Ztr.)

Kreis Hall

A. Mittlere Bronzezeit (Hügelgräberzeit)
(1500—1200 v. Ztr.)

Wolpertsdorf, Gemeinde Tüngental. Auf dem Bergacker, 625 m SSW 
Wolpertsdorf, 2000 m NNW Tüngental, unmittelbar westlic der Straße Wol- 
pertsdorf—Tüngental, fand 1937 beim Ackern Bauer Häussermann von Wol- 
pertsdorf eine schöne bronzene Abjatzaxt mit angegossener, halb- 
ringförmiger Befestigungsöse. Die Art hat nordischen Typ 
(Abb. 12).
Der Fund ist dadurch von besonderer Bedeutung, das auszer ber ähnlichen Absatz- 
art vom Schweinsberg bei Heilbronn, der bei Altbac aus bem Neckar gebaggerten 
(„Sundberichte aus Schwaben" NF. VIII, Abb. 28,4) unb ber in neuester Zeit 
in Hedelfingen gefundenen (ebenba, NF. IX, Abb. 22) sonst feine Art dieses 
nordischen Typs bisher im Lande gefunden ist. Die Heilbronner Art stammt 
aus einem Grabhügel (siehe 6. Bericht bes historischen Vereins Heilbronn, 
S. 8; Abbildung dieser Art bei Kraft, Bronzezeit, Tafel IV,9). Kraft nimmt 
Zuwanderung ber Heilbronner Art vom Nheintal heran. Nun ist also ein 
weiterer Einzelbeleg für nordisches (urgermanisches) Handels- 
oberJaufchgut bi es er Art in ber Bronzezeit in Württemberg erbracht.
Die Fundstelle gehört zu einem bronzezeitlichen größeren Siedlungsstreifen auf 
ber Randfläche westlic des Bühlertals. 3n einer Entfernung von 2 km süd- 
östlich von bem Fundplatz ber Art liegt die vom Historischen Verein für Würt- 
tcmbcrgisch Franken in ben Vorfahren entdeckte unb von 2. Wunder (Michel- 
bad)) vermessene grosze Grabhügelgruppe im Hagenbusc unb in ben Lehrholz- 
ädern 1 km östlich Otterbach. 3n einer Entfernung von 2 km nordnordwestlic 
liegt ber Höhentopf Bilriet mit seinem wohl vorgeschichtlichen Abschnittswall, 
ber Fundort einer Schaftlappenart (Keckenburgmuseum).
Die Begehung ber Fundstelle Bergacker her neugesunbenen Absatzart ergab als 
Oberflächenfund einen vorgeschichtlichen, unverzierten Scherben. Auc läßt bic 
leichte Wellung unb ünregelmäfeigfeit bes dortigen Ackerfeldes ehemalige, ver- 

schleifte Grabhügel vermuten.
Kreis Künzelsau
Hohbach a. d. 8. Zu ben schon besonnten © r a b = 
bügeln bei Weldingsf elden-Wendis chenhof („Würt- 
tcmbcrgisch Franken" N8. 17/18, 6. 96, Anm. °) ist 
nachzutragen, das sich bic bronzezeitlichen 
Funde des Mitte des 19. Jahrhunderts geöffneten 
Grabhügels in ber fürstlichen Sammlung Schloß Neuen- 
stein befinben (Katalognummer 118 b: Tutuli; 119: 
Nadel; 121: zwei Dolchklingen).

Abb. 12. Bronzene Abfatart nordischer (ur- 
germanischer) Herkunft, mit angegossener Befes igungs- 
öfe. Fundort Wolpertsdorf (Kreis Hall). % not. Grösze 

(Keckenburgmuseum Schwäb. Hall).
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Künzelsau. Der 18 cm lange bronzene Langdolch aus dem Stadtwald, 
Walbteil Rehbockrain Abt. 5, der im Mai 1914 in 30 bis 40 cm Tiefe zwischen 
zwei Steinen (Grabhügel) gefunden wurde (siehe „Fundberichte aus Schwaben" 
NF. XXII, 6. 7), befindet sic jetzt im Heimatmuseum Künzelsau.
In der nahen Abteilung Weberschlag liegt 200 m westlic des Wegweisers der 
Wegkreuzung Kemmeten— Lipfersberg mit dem Hermersberger Baldreg un- 
mittelbar an letzterem ein noc nicht aufgenommener Ö r a b 5 u g c l. Ein 
weiterer Grabhügel befindet sic im Waldteil Löhle 350 m nordweitlic der 
Kreuzung der Strafze Niedernhall— Neufels mit dem Weg vom ehemaligen 
Burgstall Frauenzimmern zum Hermersberg, südlich unft 336,2 (Sorte 
1 • 25 000 Blatt Öhringen; die genannte Karte bringt im Wald auf der dod- 
fläche südlich des alten Salzortes Niedernhall im Naum Guthof— dermers- 
berg—Kemmeten—Lipfersberg zahlreiche von der Landesvermessung dusge, 
nommene Grabhügel, womit die Angaben Kost, »WBürttembergiic grauten 

NF. 17/18, S. 96, ergänzt werden).

B. Spätbronzezeit (Arnenfelderstuse) 
(1200—800 ü. Ztr.)

Kreis Hall
Hall. In Flur Saspach, in der 1936 ergrabenen Rechtec-Wohnitelle der 
Rösener Kultur (siehe diese), fanden sic unter den Rösener Schetben der 
obersten Kulturschicht der Wohngrube 6 verschiedene Sopfrandstüce der 
Arnenfeldertultur, meist mit ausgelegten Rändern, darunterein roter 
Scherben einer Schale mit Fingereindruckreihe auf dem etwas verbieten und 
oerbreiterten Rand. Schon vor Bahren batte Dr. Kost 200 m westlich dieser 
Gieblungsstelle einen zeigfingergroszen © u s l a P Pe n a u $ ZronSE/g- 
funden als erstes Anzeichen auch bronzezeitlicher Besiedlung des dortigen e- 
länbes über bem alten Saipach-Bacblauf zum ochen tenjec. Das Funbgclände 
bort bat bis jetzt, nachdem sic aus der Oberflächennachlese der 1936 bort er= 
grabenen runben ^offener üttenstelle (aus. 2, ficbe 6. 165) guddp, cin linier: 
banbferamifebes Kandstüd ergeben hat, die SteinzeitthuIturen bet % inien bank, 
teramiter, ber Rösener Leute, der Glockenbecherleute (Grabfund; siehe Soit, 
sSSWrttembcraic grauten" K5. 17/18, S 39) und der ipätbxonseacitlicen, 
urteltifchen Airnenfelderleute gesehen. Auc hier, wie so oft, haben die Baues 
ber Urncnfelbcrfultur ben Boden ber früheren Eteinzeitbauern wieder belegt. 
Ofterbac, Gemeinde Süngental. Von ben in „Württembergisc Franken" 
5z 17/18, &‘ 95, genannten Grabhügeln,900m östlic Otterbach, unter- 
suchte im Auftrag des Historischen Vereins für Württembergisc Franken im 
Herbst 1936 2. ®unbcr (Jichelbac a- b. %.) zum Seil einen dort vermuteten, 
fast völlig vom Qderbau verichleiften in den „Sehr -Adern Carzetle 138/139, 
tiefer von Jauer 93. Seyd). Die Stelle ergab eine Anzahl fleingead V 
Scherben mit yanostücen ber Epätbronsczcit und Scherben ber anidpligtenben 
grübeifenxeit (zu vergleichen bic ähnlichen Verhältnisse eines 1935 bur. 
g Suber für ben Historischen Verein für Württembergisc. Franken im 
©rosten Wiershop bei Srensbac unterjuchten Grabhügels, „ Württemberaiic 
cl’lyc 17/18 6. HO ft). Bemerkenswert ist ein Scherben eines kleinen STapiEsmit’Täutet waagrecht umiaufenoen, eng quseinandctlicgenden Varallel- 
riefen (Keckenburgmuseum).
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Talheim Bellberg. 1. 1900 m NNO, zwischen XII. Hintere Kreuz- 
halbe 2 unb Auberg 1, ein Grabhügel.
2. 2400 m NO, XII. sintere Kühsey 10, an ber Markungsgrenze, ein 6 r a b = 
bügel. Beide Grabhügel sind im neuen Mesztischblatt 1:25 000 (Blshof en) 
non bot Landesvermessung eingezeichnet.
Kreis Künzelsau
Künzelsau. 1. Beim Erdaushub zur Stadthalle (Haus ber Heimat- 
treue) wurden im August 1936 im Aulehm mehrere vorgeschichtliche 
Wohn gruben angeschnitten unb durch Oberlehrer Fritz Breyer (Kaltental) 
ersannt. Eine in etwa 1 m Tiefe liegende 30 cm starke Kulturschicht ergab 
nac Untersuchung durc Dr. Kos starke Holzkohlenreste unb eine Reihe gröberer 
sowie schön geschwärzter glatter Scherben, barunter ben Rand einer Schale. 
Die Scherben gehören ber Spätbronzezeit unb älteren Früh- 
eisenzeit an (vgl. auc bie neuentdeckte Siedlung beim Flachswert Künzels- 
au). Die Funde wurden dem Heimatmuseum Künzelsau überlassen.
2. Sm Kochertal unterhalb Künzelsau, 1 km nordwestlich ber Stadt, im 
Schwemmland des Kochers zwischen Eisenbahn unb Landstrasze Künzelsau— 
3ngelfingen (siehe Abb. 15), wurde im August 1937 bei den Erdarbeiten für 
bas Flachswert ber Wüwa eine ausgedehnte vorgeschichtliche 
Siedlung entdeckt, bie nac Ausweis ber Scherbenreste von der Spätbronze- 
zeit bis in bie spätere Eisenzeit (La- Tène-Zeit) reicht. (Näheres siehe Früheisen- 
zeit.) Alm bie Entdeckung dieser Stelle hat sic wie bei ber Siedlung bes nahe- 
gelegenen Hauses ber Heimattreue Oberlehrer Fritz Breyer (Kaltental) ver- 
bient gemacht durc Bergung vorgeschichtlicher Scherben unb Tierreste in 1 bis 
1,20 m Tiefe bei einer Brunnengrabung auf bem Gelände des im Bau befind- 
liehen Flachswerks.
Kreis Mergentheim
Bernsfelden. Auf dem Lehmgelände des Lerchenrains, 500 m W Berns- 
selben, 250 m NW ber Ziegelei, auf Höhe 312,6, sonnten im Umfreis des 
fpätbronzezeitlichen Urnengrabfundes mit Kugeltopf- 
nadelundgeschweiftemBronzemefser (siehe Abb. in „Württem- 
bergisch Franken" NF. 17/18, 6.45 unb 94, Anm. 40) auch weitere Scherben 
ber Urnenfelderzeit von Dr. Kost aufgelefen werden, barunter dicht 
graphitüberzogener unb einer mit kammstrichartiger leichter Parallelriefung, 
start glimmerhaltig.
Eine in dankenswerter Weise ausgeführte Untersuchung (Spektralanalyse) 
ber obenerwähnten Arnengrabbeigaben 1938 durc bas mineralogische Institut 
ber Universität Halle (Saale) (Dr. H. Otto, durc freundliche Vermittlung von 
Hüttendireftor a. D. Wilhelm Witter, Halle) ergab für Messer unb 
Kugelfopfnadel einanber ähnliche Bronzezusammensetzungen. Nur be- 
trägt beim Messer ber Sinngehalt 4 v. H., bei ber Nadel im 3nncrn ihres bc= 
sonders aufgesetzten bronzenen „Mohnkopfes" 9 p. H., auf dessen äuszerer, bläu- 
lic patinierter Schicht 12 o. H. Bei Messer unb Nadel ergaben sich durchschnitt- 
lieh 0,30 o. H. BBleibeimischung unb etwa je ebensoviel Arsen unb Antimon, 
ferner 0,14 bis 0,20 o. $. Nickelbeimischung. Der Kupfergehalt ist beim Messer 
94,8 o. $., bei ber Mohnkopfnadel im Nadelschaft 89,7 o. $., im Innern ihres 
„Mohntopfs" 89,9 o. 5. unb auf feiner bläulic patinierten Oberfläche 85,6 o. $.
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über die Serfunft des Kupfers dieser Bronzegegenstände 
äufzert sic Süttendireftor Witter folgendermaszen: „Das Metall für die drel 
Gegenstände und auc das für bie Reparatur (aufgesetzter Kopf) verwendeteist 
von gleicher Herkunft. Es handelt sic um ein goldhaltiges Nohfupfer, bcm ber 
Jinngehalt absichtlich zugefügt worden ist. Aus der bekannten Lageritätte von 
Mitterberg in bcn Salzburger Alpen stammt dieses Nohkupser nicht, on feiner 
Zusammensetzung ist es gleic einem am Südhang des darzes gefundenen 
Gutztlumpen, unb dieser ist zweifellos aus Erzen der Harzer Lagerstätten er- 
schmolzen. Ic neige daher zu der Annahme, daß bie 5 c i m a t bes * u p f e rs

Abb. 13. G p ä t b r o n 3 e 3 e i 11 i c e l e b e r f a r b e n eA 5 P f e 
bes Arnenfeldervolkes von Sgersheim im Sauberta 
(Heimatmuseum Bad Mergentheim, Nachbildungen im Nedenburg-

museum in Schwäb. Hall).
Ehre yronzen am Südabhang bes Harzgebirges in der 
Nähe von 340 Lauterburg zu suchen ist. Der Zusaß von Sinn zu 
Ihrem Kupfer sann natürlich irgendwo unb in irgendeiner Bronzegießerel ge=

schehen sein."
g q c r s 6 c i m. Von den beim Amleitungsstraszenbau am Südrand bes Ortes 
bei ber Ziegelei im August 1936 angeschnittenen f p ä t b r 0 n8 eseitli $ e n 
u n b f 1ü b e i f e n 3 c i1l i c e n (hallstattzeitlichen) Si e bl u n9 sit el c n 
(siehe Yürttembergisc fransen" NF. 17/18, S. 51) hatten durch Georg 
guter (Mergentheim) Bruchstücte verschiedener Töpfe geborgen werden 
sönnen. Oie Wiederherstellung von zwei in verschiedenen Siedlungsstellen ges 
fundenen Copfen ergab bie abgebilbeten Formen: eine Sphnberbalsurne unb 
einen Topf mit waagrechter Daumeneindrudsteihe unterhalb bes ausgebogenen

Randes (Abb. 13).
Mergentheim. 1. In ber Oberen Au, am Alamannenweg (früher Srap- 
penrainftrabc genannt) sonnte bei Ausgrabung zur Scheuer zu daus
(auf Warzette 3567, Besitzer August Müller) im Mai 1937 Georg Müller 
(MXergentheim) T o p f r eft e ber Spätbrongezeit unb einen tourst
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förmigen Reibstein (3% X2% X 2% cm) aus Kalkgestein (dauptmuschelfalf) 
bergen. Es handelt sic um Reste eines größeren Topfes mit eingezogenem
Hals und eingezogener Standfläche und um eine Heine schwarze Tasse mit 
breiter, trichterförmiger Mündung (Heimatmuseum Bad Mergentheim, Nach- 
bildung im Keckenburgmuseum).
Von der Stelle der durc Grabung Kost und Müller 1935 festgestellten zwei
spätbronzezeitlichen Rundhütten barg 1937 bei ©trafeenbaugrabung Georg 
Müller noc Reste eines ichwarzbraunen glattenZiertopfes von 
etwa 25 cm Mündungsdurchmesser (Abbildung des Scherbens siehe Abb. 14).
Genau entsprechende Jiertopfreste entstammen der Sammlung Dr. Blind von 
ber Hallstattsiedlung Elpersheim (siehe „Württembergs Franken" NF. 17/18, 
S. 51 und Anm. 40). Sie beweisen bic nahe Verwandtschaft ber Tauberkulturen
jener Zeit (Heimatmuseum Bad Mergentheim).

Abb. 14. Nandbruchstüc eines schwarzpolierten fpätbronjejeitlicben 
Ziertopfes von Bad Mergentheim, Obere Au. 1/2 nat. Grösze. 

(Heimatmuseum Bad Mergentheim.)

2. Beim Bau des Hauses Marienstrasze 38, Obere Au, mürben in ber nordöst- 
lieben Ecke fpätbronzezeitliche Scherben gefunben unb nac Be- 
schreibung ber Arbeiter offenbar auc eine Bronzesichel, bic aber aus Alnkennt- 
nis mit bem Erdaushub abgeführt wurde unb trotz Nachsuche nicht mehr aufzu- 
finden mar (Bericht Georg Müller, Mergentheim, 1937).

Kreis Öhringen
Möglingen. Aus einer Feuerstelle 1 km NO, auf bem rechtufrigen Prall- 
bang des Kochers, sonnte Hauptlehrer Kraft einige bronzezeitliche ober hall- 
stattzeitliche Scherben ber Altertümersammlung Stuttgart übermitteln.
Oberföllbad). In Flur Heufeld, 1 kmWObersöllbach, aderte 1937 Bauer
Ungerer (nac Mitteilung von Hauptlehrer Peitinger, Obersöllbach) bic Klinge 
eines etma zwei Handbreiten unterhalb des Griffs abgebrochenen Bronze- 
schwerts heraus. Das Klingenstüc mit Spitze, nod) 37 % cm lang, zeigt
20 cm oberhalb ber Spitze feine größte Ausladung von 4 cm Breite gegenüber 
3% cm Breite an ber oberen Bruchfläche; in 6 mm Abstand von den Rändern 
läuft eine Blutrinnenlinie, neben ber gegen bic Spitze zu eine zweite gleich- 
laufend gezogen ist. Der Querschnitt ist rautenförmig, mit Mittelgratkante. Die 
Fundstelle in gutem Ackerlehm ergab beim Absuchen durc ben Berichterstatter 
keine mcitcrcn Anhaltspunkte, bagegen Feuersteinwerkzeuge ber Jungsteinzeit 
(siehe diese).
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altere frühe Eisenzeit
(im Norden Frühe Grofzgermanenzeit, im Süden Sallstattzcit; 800—500 D. 3tr.)

Kreis Crailsheim
Zagstheim,Hfannenburg. Auf der fannenburg,11km bitlic 
Jagitheim, einer umfangreichen zerstörten mittelalterlichen Burganlage, 
1937 Oberpräzeptor Hoffmann (Crailsheim) mit Schülern der dortigen Ober- 
schule vorgeschichtliche Scherben der späten Bronze- oder frühen 
Eisenzeit (Heimatmuseum Crailsheim). Die schon früher vermutete porges 
[chichtliche Urbefestigung dieses mittelalterlichen Söbentopfes sann 
damit als bewiesen angesehen werden.
Wallhausen. Im Wald Birkenschlag 2 km NW des Ortes hegen mehrere 
Grabhügel (siehe La-Cène-Zeit).

Kreis Gerabronn ,
RabolSshauen, Gemeinde Billingsbach. Vielleicht gehört die 1938be] 
Baugrabung im Ort in 2 m Tiefe angetroffene Bestattung ebenfalls bieler 3cit 
unb Kultur an (siehe Seite 156).
Ricbbac.Sm „Bungholz", 1 km WNW, im fürstlichen Walb/ iepenhsCI 
Grabhügel, zwei davon mit Wassergraben im 18. ober 19, Sabrbundert 
eingefaszt unb fraglich, einer dieser beiden von einer bartensteiniichen Drin eiiin 
einst als „Rosaruhe” zu einer Heinen, wasserumgebenen Anhöhe ausgebaut der 
britte Grabhügel am Waldrand, mit altem Anschnitt, Hügeldurchmefier 18 m 
(Erkundung Dr. Kost, 1937).

Kreis Hall — -
9 i c e l f e I b , g i h m a n n § w e i I e r. 1. Sn Flur Wanne, 500 m SW 
Erin au 5öhe 379 ein Grabhügel (K. Schumm). - 2. Sm Sofwald 
cichelgebren, westlich Höhe 471,3, 1200 m östlic Witzmannsweifer, liegen 
zwei 6 r a bü g e I (K. Schumm).
Kreis Künzelsau . —
9(14 häufen. 1. Bei ben Angaben zu ben brei © La bb u gcl n im 
Gtefni&bsbals („BUirttembergifcb granfen" 9317/18, 6.96 ?nm.2%.1 bas 
streichen: „mit Branburnen (Württembergisc grausen 1862, © 106) , bas 

übrige ist zu belassen.
2. Qfuf penGargenbucelein Grabhügel nördlich des spätbronzezeit 
lieben (FRbantättischen) Ab chnittswalles. In der neuzeitlichen ChronithanS noÄ im öchlotz Ticbausen (Seite 66) sind von dort 
6t el et te aus diesem Hügel angegeben. Auc befinden sic von einer früheren 
98pi“burcb ben lothringischen Abbé Colbas Scherbenreste und 
éunqdbe AATOngeringe (ballstättisc) in der Gräslicd Seppelinicen 
(Sammlung im Schloß Aschhausen.
G ü n ,. r s a u 1. Im 5 ä s l c s w a l b , 2 km SO Künzelsau, 150 m westlich 
non 13+4 3813 ein bis jetzt nicht besannt gewesener Grabhügel (Dr. Kost);

1: 25 000, Blatt «üu8elsau, auf Grund bet
Landesvermessung eingedruckten. ,
2 über Biepätbronzezeitlich-früheisenzeitliceSiedlung 
in bet âu am Ort bet 6t a b t b a It e (Haus bet Heimattreue) siehe Bronzezeit.

12 Qürttembergiic Franken
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3. Sm Kochertal, 1 km NW Künzelsau, liegt die umfangreiche neuentdeckte 
frühmetallzeitliche Siedlung im Gelände des Wüwa- 
8 1 d c 5 w c r f 5 (siehe auc bei Abschnitt Bronzezeit). Die Untersuchung der 
burc die Baugrabung angeschnittenen Fundstellen durch bcn Ortsgruppenleiter 
des distorischen Vereins für Württembergisc Franken, Studienrat Vatter, 
Museumsleiter Kuebler (Künzelsau) und Dr. Kost (Schwäb. Hall) ergab folgen- 
des: Neben einem kleinen Schaber aus Muschelkalf-Hornstein und Scherben 
spätbronzezeitlicher Art fanben sic auc Topfrandstücke mit 
hallstattzeitlichemundSrüh-La-Tenè-Charafter (Abb. 15) 
in einem Siedlungsgelände von 120 m Sänge unb 60 m Breite. Am Gübrand

Abb. 15. Spätbinzezeitliche unb keltische Siedlungsfunde 
vom Büwa-slacswerigelände im Kochertal zwischen Künzels- 
au unb Sngelfingen. Randstücke Don Schalen unb Töpfen, oben rechts ein 
Spinnwirtel, rechts Mitte unb unten ein B o b e n ft ü c eines Eisen- 

Tchmelztiegels aus gebranntem Ton (Heimatmuseum Künzelsau).
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Eisenschmelzofen. Schematischer Durchschnitt.

Abb. 16. Wiedergabe eines Siegelschmelzofens nac einer Wiederherstellungs- 
Zeichnung von A. Schliz. Auf dem Grund des Ofens sind die tönernen Tiegel einge- 
bettet zum Auffangen des geschmolzenen Eisenbreis. Nac beendigtem Schmelzverfahren 
werden die Tiegel zerschlagen und der darin gesammelte Eisenkern in Barren verichmiedet, 
deren Form in der keltischen Zeit an beiden Enden in einer langen Spiße ausläuft.
des jetzigen Fabrikgebäudes des Flachswerks konnten 2 m tief unter Schwemm- 
bodenoberfläche start holzkohlehaltige, verschwemmte Siedlungsstellen festge- 
stellt werden, die zum Teil verschwommene Wandverputzreste enthielten. Dort 
fanden sic auch besonders glatte, am Rand leicht ausgeschweifte Scherbenranb- 
stücke (Abb. 15, obere Reihe), auc Scherben mit ftartem Knick, wie in der 
Spätbronzezeit und Hallstattzeit üblich, und ein dickwandiges Scherbenstüc mit 
aufgesetzter plastischer, waagrecht umlaufender Fingereindruckleiste (Abb. 15, 
lints unten); ein Vferdezahn und Rinderzähne zeugten von der ©peifefarte 
dieser Siedlung.
Am Nordrand des großen Fabrikgebäudes fanben sic ferner in anderer Hieb- 
lungsschicht Reste vom Wildrind, ein Eckzahn oom Hirsch, je ein Untertiefer 
einer Siege unb eines Rindes unb ein Zahn vom Wildschwein. Bon bort 
stammen ein flachtegelförmiger Spinnwirtel (siehe Abb.) und 
randverdickte Scherben mit eingezogenem dals in *d- 
Cene-Art (Abb. Mitte), wovon einer mit deutlicher künstlicher Avt- 
färbung auf ber Augzenseite.
Schlieszlic tonnte kurz vor Abschluß ber Baugrabungen ein Künzelsauer 
Heimatfreund, Herr Mühlenbauer Kuchler, noch an ber Stelle des jetzigen 
Maschinenhauses, in besten Nordostecke, neben Holzkohleresten unb grober 
Scherben in 0,80 bis 1,20 m Tiefe auc die Reste zweier Schmelz- 
t i c g e l bergen (siehe Abb. 15 — größeres Stüc — unten rechts). Bon 
diesen einst etwa 15 cm hohen unb 4 cm Hohldurchmesser aufweijenden did-

12*
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wandigen Suszgefäszen aus rotgebranntem Lehm waren nur noc die Boden- 
stücke erhalten in ihrer durchschnittlichen Wandstärke von 1% cm. Von der 
Form und Verwendung solcher Tiegel zur einstigen Erzschmelze, die an
Ort und Stelle stattgefunden hat, gibt beigesügte Zeichnung des verstorbenen 
Vorgeschichtsforschers Schliz (Heilbronn) einen Begriff („„Fundberichte aus 
Schwaben", 13. Jahrgang, 1905, S. 55). Hofrat Schliz hat in keltischen 
Bauern- und Wirtschaftshöfen des 4. Jahrhunderts v. Itr. in der Heilbronner 
Gegend solche Schmelztiegel festgestellt; er tonnte aus Grund ergrabener Eisen- 
schmelzofen ihren Bau, das Schmelzverfahren und die in der Zeichnung vorge- 
führte Verwendung der Tiegel erschlieszen. Sie waren aus dem Srund bes 
Schmelzofens zur Aufnahme des flüssig niedergeschmolzenen Erzes in ein 
Aschenbett unb in Lehmverstric eingetiest, mit ben trichterförmig erweiterten 
offenen Mündungen nac oben. Ganz gleiche Tiegel sinb neuerdings auc in 
einer frühhallstättischen Siedlung von Neckarwestheim zu Tage gefommen. 
Als Kenner äuszert sic zu bem von Schliz skizzierten Schmelzverfahren Ge- 
werbeoberlehrer H. Joseph Seitz (Lauingen) in freundlich erteilter Auskunft 
dahin, bafe cs sic hier faum um eigentliche Erzschmelzöfen handeln tonne, 
sondern um Öfen zur Veredelung von „Luppen", also um Zweit- ober Dritt- 
schmelze. Für bie Erstschmelze wäre bie Verwendung von Siegeln eine zwecklose 
Arbeit gewesen, ba ber Suszstoff aus ber ersten Hitze nicht schmiedbar ist. Da-
gegen ist bie Tiegelgewinnung für weitere Schmelzgänge gut.
Stachenhausen. In ber Zusammenstellung ber Grabhügel in „Württem- 
bergisc Franken" NF. 17/18, S. 96, Anm. 9, ist einzufügen bei Punkt C: 5 km 
SW Stachenhausen an ber Hochstrasze, etwa 50 Schritt östlich von bem Weg- 
weiser an ber Kreuzung ber Strasze von Belsenberg nac Stachenhausen unb 
von Diebac nac Hermuthausen, hart an ber Strasze auf Acker, liegt c i n 
Grabhügel, etwa 35 Schritt lang unb breit, noc 4 Fuß tief. Schnitt-

Abb. 17. K e l1 i s c c S i e b l u n g s f u n b e von O b e r r e g e n b a c im Sagst- 
t a I. Topfrandstücke unb Töpfe, rechts Mitte ein Spinnwirtel. (Heimatmuseum 

Gerabronn, Nachbildungen im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall.)
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graben 1861, Urnen mit Brandbestattung (?). Sn einiger Entfernung davon 
westlich an bcr Kreuzstrafze zwei Grabhügel ; der eine teilypeije„oufse- 
graben, enthielt Gefäszscherben und Aiche (Zeitschrift des historischen Vereins 
für Württembergisc Franken, 1862, S. 106/107).

Freudenbach. Im Klosterwald, 700 m NNW des Ortes, ein Örabs 
h ü g e l, schon in früherer Zeit ausgegraben (Dr. Kost, 1937).

9 er g ent heim. Beim Kasernenneubau stellte 1934 Amtsgerichtsrat 
Schwabe (Hochheim) ein Brandgrab der ausgehenden 2015 
statt 3 eit (um 600 v. 3tr.) fest. Ein etwas abseits liegendes ©felettgrab 
zeigte feine Beigaben.
Heitersheim. Ece Bahnhof- und Schillerstrasze wurde 1936 beim 2eu- 
bau her ^reisfparfaffe eine Schale von 15 cm Durchmesser mit Heiner Boben- 
belle geborgen (Heimatmuseum Mergentheim).

Jüngere frühe Eisenzeit
(im Norden Mittlere Grofzgermanenzeit, im Süden La-Eène-Beit;

500 v. Ztr. bis Beginn der Zeitrechnung)
Kreis Crailsheim , di .
Wallhausen. Nac Bittel, Die Kelten in Württemberg (1934,6.14), liegen 
bic in ben Würitembergischen Zahrbüchern 1838 mit einer Anaghl von.sg- 
Senc-gunden (La Tene B) genannten Grabhügel unter bcr Ortsbeze ic 
nung „Wallhäuser Holz". Da dieser Waldname längst nicht mehr, etannt st 
tonnten bie im Schrifttum bort angegebenen Hügel bis jetzt örtlich nicht ein 
gcorbnet werden. Es bürste fein Zweifel sein, das es sic um die nicht me s 
besannt gewesenen Grabhügel handelt, die 2 km NW "allbqusen im " ' 
Birkenschlag unmittelbar an ber Bahnlinie liegen (Dr. SoIt, 1937).

Kreis Gerabronn p
9*00nfoden Gemeinde Gerabronn. Das kleine, goldene Anp , 
r i n 8 & c n im Wefil von Jauer Friedrich (Streeter (siehe „Württembergisc 
fransen" yg! 17/18, &. 102, Anm. 1) wird hier abgebildet. Nac der Form 
unb nach genauen Entsprechungen aus Bronze: zwei Ohrringchen aus güb- 
franfreid), 5./4. Sahrhundert v. 3tr. (im Staatlichen VorgeidbictzmuleymRgr- 
lin), hanbeit es sich um ein f e 11 i f c e s Dr r i n geh e n dieser 3eit (bb. 18). 
Obetregenbac, Gemeinde Langenburg. In unmittelbarer,? täbe Des 
3agftlaufes sonnte auf bem pofqrunbitüd des Bauern Sriedric. Bguer Seip 
GrBausbub für eine Mistgrube im (September 1937 dauptlehrer 0 TT.)"T. 
bX'"raue unb rotbraune Scherben die Aufmertjamteit auf biese Stelle 
tonten. Eine von bcr Leitung des Historischen Vereins für _ . 
Württembergisc Franken dutc Georg Müller (ergent- { ) 
heim), Studienrat pabold (Gerabronn) unb Pfarrer aurbe o’
9(bb. 18. G o I b e n e s 0 6 r r i n g c e n (Ktnotenringchen) t e I- 
t i f cb e r Q r t aus der Umgegend von Gerabronn (Sugenftegen). (a
Anten eine ausgewölbte teltijcheKleinmünäebeRin- (a ui 1 
Seliter aus Weiszgold, sogenanntes Regenbogenichüllele, 0 s 

von Seibotenberg bei Gerabronn. —



— 182 —

(Anterregenbach) angesetzte Untersuchung brachte aus 1 m Tiefe eine Reihe auf- 
fchluszrei cher vorgeschichtlicher, keltischer Funde zu Tage. 3n 3 m Ab- 
stand voneinander wurden aus den dunklen, holzkohlehaltigen Erdstellen zahl- 
reiche Scherben geborgen (siehe Abb. 17): dickwandige braune, auszen gerauhte, 
zum Teil auc geglättete schwarze und gelbbraune, einige mit Fingertupfen- 
eindrücken als Verzierung, die Reste einer gelbbraunen, bauchigen kleinen 
Schale mit auswärts gewölbtem Rand und breiter Bodendelle (Heimat- 
museum Gerabronn; Nachbildung im Keckenburgmuseum unb in der Schule 
Oberregenbach). Ganz ähnliche Gefäsze fand Schliz früher in keltischen Ge- 
höften der Heilbronner Gegend (siehe „Fundberichte aus Schwaben" 14,1905, 
Tafel I). Auffallend ist ein Kleingefäßz, 5% cm breit unb 3% cm hoch, ein 
winziges rotbraunes Schälchen mit start eingebogenem Rand.
Unter ben Funden ist auc nennenswert ein geschwärzter Spinnwirtel
(siehe Abb. 17) mit strahlenförmig oon ber Durchbohrung ausgehenden Kerb- 
reihen, unb ein Mahlstein einer Handreibmühle für Getreidekörner.
@cibotenberg, Gemeinde Michelbac a. b. H. Sm Besitz von Kaufmann 
Gottlieb Maurer (Serabronn) befinbet sic ein N c g c n b o g c n f c ü T f e l c 
aus Weiszgold, 1,65 g schwer, ein vindelikijches Drittel ft üc (Tpät- 
keltische Münze). Die eingetiefte Vorderseite zeigt vier Punkte unb eine Bogen- 
linic, bic Wölbseite brei Nandpunkte unb eine Heine anschlieszende gebogene
Linie (Abb. 18).

Kreis Sall
A m g c b u n g v o n 6 c w ä b. $ a 1I. Un Althaller Privatbesitz befinden sic 
in Fassung in einer Schmuckkette zwei aus ber Umgebung oon Hall ftammenbe 
Keltenmünzen, beren genauer Fundort nicht besannt ist. Die Heinere 
ber Münzen (siehe Abb. 19) ist aus Silber unb zeigt auf ber einen Seite ein 
Menschenfigürchen unb Punkte, auf ber anberen eine Schleife in erhabener 
Prägung auf flacher Münze. Diese Münze gehört zu einer Reihe verwandter 
Silberprägungen, beren engeres Verbreitungsgebiet nac N. Paulsen in Würt- 
temberg liegt, in einem engeren Gebiet, in bem bie Wohnsitze ber von Caesar 
genannten Volcae zu suchen finb. Ein größerer Schatzfund mit weit über 100
Stück ähnlicher Münzen fam, in einem Tvngefäsz verwahrt, im Herbst 1936 in 
ber keltischen Siedlung Manching bei Ingolstadt zum Vorschein, wo aber einzelne 
Streufunde völlig fehlen, so daßz sie bort als lanbfremb anzunehmen finb.

Die größere Münze ist ein o i n b c I i f i 1 c e r 
Vollstater aus Weiszgold aus ber 
Mitte ober ber zweiten Hälfte des 1. Sahr- 
hunderts o. Ztr. (siehe Abb. 19). Diese Prä- 
gung ist in bem oon ben keltischen Vindeli fern 
bewohnt gewesenen Gebiete südlic der Donau, 
bann im angrenzenden Württemberg, spärlicher 
im nördlichen Baden oerbreitet; vereinzelt

Abb. 19. Zwei keltische Münzen aus der 
Gegend von Schwäb. Hall, die kleinere vom 
Stamm der Vvlcer (Volcae), aus Silber mit bem 
Figürchen eines Wagenlenkers (?), bie größere 
eine weiszgoldene Vollmünze ber Vindeliker. 
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finden sic Goldstücke dieser Prägung auc nördlic des Mains und in derAthein- 
gegend, bann gelegentlich auc unter ben Siedlungsfunden bcr keltischen Oppida 
(Volfsburgen) im boischen Böhmen, so 3. B. am Hradischt von Stradonice. Die 
weite Verbreitung dieser neben bcr boischen Soldprägung (siehe A.aulien, Wie 
Münzprägungen bcr Bier; Leipzig unb Wien, 1934) im Bereiche bcr Dstkelten 
wichtigsten Nünzung in Gold in Vollstatern unb Drittelstücken erklärt sic aus 
Handelsbeziehungen. Die Almwandlung des vindelifischen Gebietes in bic 
römische Provinz Vindelikien bezeichnet wahrscheinlich bas Ende dieser 
autonomen Prägung. Die Verbreitung bcr vindelifischen Weisgoldmünzen in 
Württembergisc Franken ist bereits in unserer Zeitschrift fcstgcstcllt unb ge- 
würdigt tvorben (siehe E. Kost, Die Besiedlung Württembergisc Frankens in 
vor- unb frühgeschichtlicher Zeit, „Württembergisc Franken" N8. 17/18, 1936, 
S. 62—64). Die abgebildete Münze ist aus einer Seite eingetieft, aus bcr 
anberen ausgewölbt (Regenbogenschüssele). Die Wölbseite zeigt ein erhabenes, 
helmartiges Gebilde in bcr Mitte unb halbmondartige aufgereihte Ethöhungen 
am Rande; bic Hohlseite trägt erhaben ein halbmondähnliches Gebilde unb 
grofze erhabene Punkte.
Wedrieden. Im Flachtal des oberen Wettbach, 1200 m östlic Weckrieden, 
in Flur „Flürle" unb „Eichwiesen", 2600 m NO Hall, tonnte Dr. Kost im 
Oftober 1936 durc Untersuchung von Erdaushub aus ber Bachverbellerung 
des Reichsarbeitsdienstes 6/264 Homburg Reste einer feltijcempiebs 
[ u n g feststellen. Die Fundstelle, mehrere glatten dunkler Erde in über l.m 
Tiefe unmittelbar am Bachlauf, ergab: Reste grobsanbiger Gebrauchsgeldße, 
Reste von berben Töpfen verschiedener Sröze mit verdickten Rändern, einge- 
wölbte Ränder von Schalen, einen start verdickten Rand mit Singertupfenreihe 
dicht unmittelbar unter bcr Verdickung am Hals des Gefähzes, ein schwarzes 
Randstüc mit Fingereindruckreihe aus bcr Topfmündung, Scherben mit 
eingetiesten Parallellinien unb Kammstrichscherben. Einer der Scherben von 
geringer Brennhärte zeigt Drehscheibenarbeit. Neben Knochenresten von Haus-
tieren fanben sic auch einige kleine Eisenbruchstücke, darunter ein mellerdbnlices. 
Bei Fortsetzung bcr Entwässerung in bcr südöstlich anstoszenden „Gtundwiese 
bes dauern Gchierle tarnen am Flachhang weitere duntelerdige Oieblungs- 
stellen in geringerer Tiefe zu Tage mit Resten grosser Borratsgefäße mit rauber 
Oberfläche unb ein einsac senkrecht profiliertes Randstüc eines solchen Jaubs 
topfes mit waagrechter gingertupfenreibe 1 cm unterhalb bes ündungs- 
ranbes. gerncr ein sauber geformter Getreidemahlstein von ber Gestalt eines 
länglichen Brotlaibs, 28 cm lang, 11 cm breit unb 9 cm hoc.
Die Gieblung erstreckt sic unmittelbar östlic des Alrwegs der „Ribelungen- 
strasze", südöstlich Punkt 389,2, bis gegen bie Straße bull— Sungcntal (Dr. 3010.

Zeit römischer Besetzung
(160—260 n. 3tr.)

Kreis Backnang , .
9 ur r b ar bt. Nordnordwestlic des Nordtors des Kastells in Bäckerei Aber 
(G c e Mittel- unb Entengasse) wurden beim Umbau römijcezau e r r c ft c 
angegraben. Dabei fand sic eine römische B i l b e i: f c ü 1 1 c l eine Xe 15 5 
f cbI a l c a u s r ö m i f c e m I o r 3 e 11 a n mit Töpferstempel auf bem Boden 
unb ein Lager verrosteter Eisensachen, dabei eine zweizintige Heugabel.
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Gailsbach, Gemeinde Mainhardt. Am römischen Grenzwall bei Gailsbac 
wurde 1936 ein eisernes Pilum (Rundeisen mit vierkantiger Spitze, 40 cm 
lang) gefunden (Keckenburgmuseum).
Mainhardt. Unmittelbar vor der Südmauer des Kastells sonnte Dr. Kost 
im Aushub dortiger Baumsetzlöcher Reste eines grauen Salbtöpfchens und ein 
Ausguszstüc einer Reibschale aus Terra sigillata finden (Keckenburgmuseum).
Kreis Neckarjulm
Jagsthausen. 3n dem altbekannten Gräberfeld wurde 1936 ein r ö m i 1 c c s 
Brandgrab aufgedect in 1,40 m Tiefe. Die Asche befand sic in einer Urne 
(28 cm hoch). Zwei einhenkelige Krüge bildeten die Beigabe (Schloszsammlung 
Jagsthausen).

Späte Groszgermanische Zeit
(260—800 n. Ztr.)

Kreis Heilbronn
B ö dingen. 3m Suli 1937 wurden bei einer Baugrabung in der Römer- 
strafte 320 m südlic des Kastells Reste einer germanischenBestattung 
geborgen, denen als dem frühesten zusammenhängenden Fund 
der g r o ft g e r m a n i 1 c c n (a (a m a n n i 1 c e n) Landnahmezeit 
in Württemberg besondere Bedeutung zutommt. Sieben einem mensch- 
lieben Skelett von kräftigem Bau in 1,20 m Tiefe mit Richtung von NO 
(Kopf) nac SW wurden an gut erhaltenen Bronzegeräten geborgen: zwei

Abb. 20. Diefrühesenzufammenhängendenaltichwäbischen (früh- 
alemannischen) FundedesandesumBödingen-Heilbronn; alle Gegen- 
stände aus Bronze. Abb. etwas gröfzer als 1/2 nat. Grosze. (Schliz-Museum Heilbronn.)
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Flache blattförmige “feilspitzen und eine vierkantige mit gekerbtem Hals (6 und
8 cm lang) und geschlitzter Tülle, ein Messerchen mit 7 cm langer Klinge mit 
strichverziertem Rücken, ein zierliches Ohrlöffelchen mit gedrehtem vierkantigem
Stiel ein noc jetzt gut federndes Haarzängchen mit Kerbverzierung und mH
Anhängedraht, ber zum Teil umwickelt ist. Ferner zwei Schliehzen: eine Schnalle 
für den Ledergürtel, dessen Endzwingen auc dabei sind, unb eine gTDBere 
Mantelschliesze, eine sogenannte Ningfibel mit schwalbenschwansförmigem ou, 
ber bas bekannte Ziermuster des Zirkelschlags trägt; am Rand des Sußes bieier 
Fibel zieht sic je eine Linie eingeritzter schrägliegender Kreuzchen entlang 07
zeichen) (Abbildungen ber Funde siehe Abb. 20).
Gieses 9 ä n n e r g r a b , dessen bedeutsame Reste ihren Verbleib im Echliz-
Museum in Seilbronn gefunden haben, wird zeitlich u m 300 angelegt, also in
bic früheste Seit alamannischer (altschwäbischer) Landnahme in unserer deimat:
Beachtenswert ist ber Mangel an Eisen unb bie Bevorzugung der Bronze Tur
Waffen unb Werkzeuge dieser Germanen. Zu bem wichtigen Sund." tnoC SU 
bemerken, bah ähnliche, «ber eiserne “feilspitzen im römischen Sgitell Diter- 
burten gefunden worden sind; sie stammen wohl dort um 260 n. 3tr. von Den 
germanischen Erstürmern dieses Kastells; ihre Spitzen sind nämlic bucauf- 
prall beim Gchiefzen auf bie Steinmauern verbogen (elbung um Sunb-
bergung I. Mattes, Heilbronn).

Kreis Künzelsau
9 i c b e r n b a 1l. Ausserhalb ber Südostecke ber Stadtummauerung, unmittels 
bar am sang bes Wabnbofacländes über besten Norbostböichune, in Sur 
Ziegelacter, am Neufelser Strafen, mürben durc die Baufirmg lenf sin- 
Jetsau) bei ber Baugrabung für das daus Dietz unbeobachtet Vgiberna"über 
ausgehoben unb angeschnitten; ein Mitarbeiter des Historischen Beteins für 
Yürttembergisc grauten, Hauptlehrer Trölsc (Niedernhall), mürbe burc 
Glas- unb conperlen aufmertfam, welche Kinder von Grabarbeitern in die GHule mitbrachten. Sauptiehrer Srölic barg bann aus bem Aushub eines
Frauengrabes folgenbe Funde (im Oftober 1937):
1. Eisernes Messer, mit Griff 12% cm lang, Form wie das Weller von dolö-
gerlingen (bei Veeck, Alamannenwerk, Tafel 75 B 18):
2. Mefferartigen Gegenstand in Scheide, welche, in Eisenoxydierung vertruitet, 
fafcrartiac Scbräarillen wie von grobem Gewebe ober verziert gewesenem 
Lber aufmeift: saTenar in Bieler Ebcibc ober Eblog- ober Yetrilen in 
Klingenform; zwei Bruchstücke, zusammen noc 11 cm lang. Der Eilentern in
ber Scheide zeigt mefferartigen Querschnitt.
3 Sine Gürtelschnalle mit halbrundem Beschläg (Abb. 21), Bronze, Breiten- 
male etma 6 X 4 cm. Drei Nägel auf dem Beschläg verteilt, oben einBiczad- 
Pahs in ^erbf ebnitt, durch bie Mitte bes Beschlägs von oben nac unten obern 
falls ein serbinitfziczadband, die Kandgegend im valbrundmit Kerbicnitt- 
Ornament versiert, aus mäanberartig angeorbneten, flachwintlig abgebogenen 
Artigen Vierteilen zusammengesetzt. Ähnliche Kterbscdnittechnit und motivische 
Art Acigcn bie bei Jeed, Safel 22 B 3, abgebildeten Fünftnopsfibeln von an 
hausen (Sheis ^eibcnheim), bie auf Mitte bis Ende des 6. Zabthunderts zu 
baticren fein bürsten. Sine mcitgchcnbc parallele zu ber Gürtelschnalle bilbet
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diejenige von Kocherstetten (Kreis Künzelsau) (abgebildet bei Veeck, Ala- 
mannenwert, Tafel 54,6), nur das das Kocherstettener Stüc einen entwickel- 
teren und kunstreicheren Eindruck macht. Das Kocherstettener Stüc zeigt in der
Mitte ein Gesicht, das beim Niedernhaller Stüc fehlt. Eine weitere Parallele
zu beiden hier genannten Stücken bildet auc die ähnlich rund geformte Gürtel- 
schnalle Don Egesheim (Beeck, Tafel R 6). Nac Beec finden sic Parallelen zu 
diesen Stücken „verhältnismäßig häufig in fränkischen Gräbern her NRheinlande,

Abb. 21. Srühfräntische bronzene 
3 i c r 1 c n a l (e von einer Reihengrabbe- 
stattung in Niedernhall. 2/3 nat. Grösze. 

(Heimatmuseum Künzelsau.)

Frankreichs und Belgiens" (Beeck, 
S. 67). Eisenschnallen mit rundem 
Beschläg fommen auc im alaman- 
nischen Gebiet Dor (Beeck, Tafel 
55 A, 10—13). Der Zeit nac 
bürste das Niedernhaller Stück in 
die zweite Hälfte des 6. Sahr- 
hunderts gehören.

4. 67 Ton- unb Glasperlen fast 
durchweg einfacher Art, in ben üb- 
lichen Farben; mehrfarbige Perlen 
sind barunter selten.
Sine gemeinsame Untersuchung ber 
Baugrube durc Hauptlehrer 
Trölsc unb Dr. Kost (Schwäbisch 
Hall, Historischer Verein für Würt- 
tembergisc Franken) Anfang No-
Dcmbcr 1937 ergab bic Feststellung
zweier weiterer, schon durc bic
Baugrabungstart gestörter Reihen- 
gröber, bei benen aber (einerlei
Beifunde, auszer einer leichten
Eisenspur, mehr feststellbar waren.
Das eine Srab lag 1,50 m süd-
westlic Don bem bereits durc die

Bauarbeiter ausgehoben gewesenen Hauptfundgrab (siehe oben bic Funde des
Dauptfundgrabes). Skelettreste ohne feststellbare Beigaben.
Das britte Grab lag wieder 1,50 m südwestlich des zweiten unb barg in 50 cm
Tiefe unb in 1,10 m Tiefe je eine Bestattung, nach ben Skelettresten im unteren
Grab ein jüngerer, im oberen ein erwachsener Mensch. Keine Beigaben fest- 
stellbar, leichte Eisenspur im oberen Grab.
Orientierung aller Gräber etwa Ost-West. Die Gräber liegen in ftarfem Hang- 
geröll, das eine Untersuchung ber sowieso gestörten Gräber sehr erschwert hat. 
Die Untersuchung eilte sehr, ba bereits an ben Anschnitten der Gräber 
betoniert wurde. Die Funde wurden bem Heimatmuseum Künzelsau überlassen.

Rüblingen. An ber Strasze Döttingen— Kupferzell, 60 m nördlic davon, 
in ber Klinge 0,5 km südlic Rüblingen stieß man in 40 cm Tiefe im Frühjahr 
1938 auf brei Skelette ohne Beigaben; sie hatten westöstliche unb 
ostwestliche Richtung.
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Kreis Mergentheim
AIthaisen. Beim Ziehen eines Wasserleitungsgrabens vom alten Schul 
haus zum Neubau stiesz man aufdemGeländezwischensirceund 
Gchulein etwa 1,20 m Tiefe auf mehrere Gräber. Auf die Nachricht hiervon 
begab ic mic alsbald dorthin und stellte fest, daß f ün foräber in ie etwa 
3 m Abstand voneinander angeschnitten sind. Die Gräber sind durchweg in 
gleicher Richtung angelegt, Blicklage nac Osten. Zwei Gräber deckte ich JDTA- 
faltig auf. Bei dem einen Grab, einem Kindergrab, waren teinpets 
gaben zu finden. Das andere Grab, das eines älteren Mannes, enthielt ein 
Gtüceiner eisernen Schnalle, auf dem rechten Beckentnochen ge- 
legen und Stücke eines eis er nen Messers mit Holzscheidereste, auf der 
linsen Körperseite gelegen; ein Stüc dieses Messers wurde schon vor meiner 
Antunft ausgegraben und ging verloren. Zwei weitere Gräber wurden, ioweit 
das ohne Schwierigkeit und Kosten ging, wenigstens teilweise naher untersucht, 
aber ohne Beigaben zu finden..
Der Boden dort ist durchweg sehr steinig, was wohl den schlechten Ethaltungs- 
Zustand der Beigaben des Reihengräberfeldes verursachte. Sie bei dem EeMher 
ausgehobenen Grab (siehe „Württembergisc Franken" N8. 17/18, ©.87) in 
Der Nähe wurden zahlreiche, nicht näher bestimmbare Holzipuren gefunden. 
Aus den Fundstücen ist nicht festzustellen, ob es sic um ein alamanniiches ober 
fränkisches Gräberfeld handelt. Wenn Geldmittel zur Verfügung ständen, wdre 
durch weitere Grabung wobt leicht Austlärung zu scaifen. (Seorg iWuller,
Ortsgruppe Mergentheim.)
G b e l f i n g c n. Am nördlichen Ortsausgang in ber Nähe des jetzigen 3ncb= 
hofs stiefz beim Auswerfen eines Wasserleitungsgrabens im Stübiabr." s 
Gärtner X.SShöfer neben seinem Grundstück, südlic Parzelle 3386 am Rorb- 
ranb bes Geldwegs Nr. 21 auf Knochen und Eisenreste. Eine sofortige Anter- 
suchung der Stelle durc den Mergentheimer Ortsgruppenleiter des pittpriiHhen 
Weins für Württembergisc Franken, Obersetretär Georg Müller, stellte in 
2 m Tiefe bic 9 e ft e e i n e s 6 f c l e 11 s mit Blicklage nac Diten fest 215 
gunde waren schon geborgen ein einschneidiger K urziar (Klinge 28 cmgg 
4 cm breit, Griff noch 7% cm lang, mit Holzspuren); ber Sat hatte angeblich 
an ber rechten Seite ber Bestattung gelegen; ferner eine eifer n cU n 5 c n 5 
f p i § c, Weidenblattormig, mit Sülle 30 cm lang. Die weitere Untersuchung 
erbrachte noch auf ber rechten Körperseite cm Heines, edi g-o-förmiges Brons- 
blechbeschlägitüc mit zwei Heinen Nieten, ein eisernes HürtelidlBm 
filberpidttierter, mit brei Bronzenägeln beschlagener i und pl atte 
(Fränkisch) von 6 cm Durchmesser mit eisernem Bügel und Dorn; auc and 
ein weiteres ähnliches Gtüd ohne Bügel unb Dorn. Gärtner N. Alshöfer hatte 
schon früher in etwa 25 m Entfernung von diesem Fundorttauf icingr ongrenaen; 
ben Sarzelle Nr. 3389 beim Baumsetzen ein anberes Skelett mit Blies läge nac
Osten angetroffen mit (jetzt verschollener) Schwertbeigabe.
Rac Oberamtsbeschreibung, Seite 313, unb Zeitschrift bes Historischen Ber 
eins für Württembergisc grauten, 1856, Seite 134, ist auf dieser Sarzelle 
(3389) schon damals ein fränkisches Grab mit Beigaben gefunden worden. Die 
bis seht betannten Gunde weisen ben Edelfinger Reihengräberfriebbof in bas 
7. sahrhunbert n. 3tr. (Berichterstatter Georg Müller, Mergentheim; gunbe 
im Heimatmuseum Bad Mergentheim.)
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Abb. 22. D oppelf egelförmiger Topf 
mit gerädelten Punttreihen; Beigabe eines 
Reihengrabes im frühfräntijchen 
Gräberfeld der Oberen Au in Bad 
Mergentheim. % nat. Grösze. (Heimat- 
mufeum Bad Mergentheim, Nachbildung im 

Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall.)

Mergentheim. 3n der Oberen Au, 
am Alamannenweg (früher Krap- 
penrainstrasze genannt), beim Aus- 
bub der Baugrube für die Scheuer 
zu Haus Nr. 19 A (auf Parzelle 
3567, Besitzer August Müller) fan- 
den sic am nördlichen Nand der
Baugrube drei Reihengräber 
etwa in einer Linie Kopf an Fus 
liegend. Nur bei einem wurden 
Beigaben gefunden: ein doppel- 
konischer fränkischer Topf mit ge- 
rädeltem waagrechtem Punktreihen- 
muftcr (Abb. 22) und einige farbige
® l a s = und Ton perlen. Die
Fundstelle ist insofern von Bedeu- 
tung, als bamit die Ausdehnung 
des fränkischen Gräberfeldes Don
Nord nac Süd bis jetzt mit 120 m 
feststeht. Die südlichste Fundstelle 
liegt beim Neubau Merz (Maurus- 

Weber-Strasze); sie enthielt bic bronzene Fünfknopffibel, die Nippentopfreste 
unb einen weiteren Topf (siehe „Württembergisc Franken" NF. 17/18, S. 80 
unb 106, Anm. 13; sämtliche genannten Funde befinden sic im Heimatmuseum 
Bad Mergentheim). — ^Qy weiterem Bodenaushub von ber Maurus-Weber-
Straßze an ihrer Einmündung in ben Alamannenweg tarnen in 1,5 m Tiefe 
start angebrannte Knochenreste, Stücke eines angebrannten Bein- 
fammes, eine eiserne Riemenzunge mit Silberplattierung unb ein St lief 
blasig verkohlter, unbestimmbarer Masse zum Vorschein. In ber nördlichen 
Wand finb brei Gräber leicht angeschnitten (Georg Müller, Mergentheim).

Frühmittelalter
(ab 800 n. Ztr.)

Kreis Gerabronn

Niederstetten. Auf ber Markung fanb 1937 Bauer Schietinger von Wer- 
mutshausen eine langgeflügelte grosze, flache eiserne feilipite (Abb. 23). 
Sie erinnert in ber Form an ’f eilspitzen aus bem alamannischen Reihengräber- 
friedhof von Holzgerlingen (Kreis Böblingen) aus ber späten Groszgermanen- 
zeit (siehe Abbildung ber Holzgerlinger Funde in Fundberichte aus Schwaben" 
NF. III, Abb. 80 Nr. 15,16, 20, 21; entsprechende Pfeilspitzen auc aus Hail- 
fingen, ebenba, NF. V, S. 121, unb Tannheim, ebenba NF. IX, Tafel XL 
Abb. 3; zu vergleichen auc bie ähnliche Lanzenspitze eines wandalischen Kriegers 
ber Sroszgermanischen Zeit [3. Jahrhundert n. Itr.] aus bem Kreis Glogau in 
Schlesien, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 1937, Heft 10/11). Ganz in 
Form unb Grösze entsprechende eiserne Pfeilspitzen weis K. Srimbac (Tafeln 
zur Entwicklungsgeschichte ber Schutz- unb Trutzwaffen in Europa, 1894, Tafel I 
Nr. 45 unb 46) bem 8. bis 10. Jahrhundert zu; solche Formen scheinen aber 
auc noc in den barauffolgenben Jahrhunderten benützt gewesen zu sein.
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Kreis Künzelsau
Qörrenzimmern. Anfang November 1935 stieß Bauer, Bürtert DDE 
feiner Gcheune 20 m nördlich der Kirche beim Graben für eine Betonmiite auf 
eine Steinplatte. Die AIntersuchung durc den historischen Verein für Bür ttem- 
beroiicb Franken ergab ein aus 6 cm bieten Sandsteinplatten erstelltes Steins 
p l a 11 e n g r a b Don 50 cm Tiefe, 50 cm breite und 1,20 m Länge, mit I edel 
0 50 X 1,20 m aus einem ©tuet abgedeckt, Boden ebenso • GeitenwanbP hatten 
ebenfalls aus ganzen Platten. Alle Platten durc Varallelbchou geglättet.

Darin ein Stinderitelett, ohne Beigaben, zerfallen, aber in seinenSeile, erenn: 
bar Kopf am besten erhalten, in Längsrichtung der Steinkiste Seltoit • P 
im besten Gesicht nach Osten). Geringe, aber deutlich erkennbare Reste eines 
^oläfarges unmittelbar am Gfelett. stnabe, etwa 10jäbrig. Der Stopf ist ge- 
borgen worden, das andere wieder zugeichüttet (Dr. 301t)
Andefingen. Im Sommer 1937 stieß in der Mariannenvorstadt beim 
JussSadten &tosermeister ^ermann auf “arzelle 621 in 1,50 m Tiefe auf
einen bretter- und reisigbedeckten Übergang über ein 
Altwasser unb dabei auf einen frühmitte-- 
alterlichen grauen Tonkrug. Der Srug 
ist in Dreh’cheibenarbeit gefertigt, zeigt leicht, aus 
ladende Randlippe unb eine waagrechte runde, in 10 
eingewölbte Auswulstung in Fingerbreite unter dem 
Rand. Der Rentel hat gleichfalls aufgcmulltctc
Ränder.
Kreis öhringen
Neuhütten. Im Frühjahr 1938 fand Hermann 
Sinn beim Feldbestellen im GemeindewalD hab- 
wegs zwischen Neuhütten unb Finsterrot links vom 
Feldweg im frisc gerobeten Ackerland einen 3 a n b - 
ic erben aus weiszgelbem, feinsandigem Eon. 
Der Copf hatte fugelige Bauchwölbung und per- 
jungte sic gleichmätzig zum unmittelbar unter bem 
Sopfrand eingebuchteten Hals. Der Rand ist roaag- 
recht ausgebogen unb an der Mündung c enge 
strichen. 3n daumenbreite unterhalb des Raubes 
beginnt die in waagrecht laufenden Sara llelereiben 
von dreiedspuntten durc Rädchen eingedrückte Zer- 
zierung (siehe Abb. 24; ^edenburgmufeum). öadbs 
männifd)c Untersuchung (Groschopf) ergab ehe- 
maligen Wulstaufbau der Wandung; der Topf 
also ursprünglich nicht auf der Scheibe gedreht, ion- 
bern in uralter Art von Hand aufgebaut dann nad- 
gedreht ober nachgeglättet. Diese Technik, die sian 
scherbenform unb bic Verzierung stehen der "eiben-

Abb. 23. 
spitze?) des

Eiserne feilspite (Armbrustbolzen- 
Frühmittelalters aus der Gegend von Nieder- 

stetten; nat. Stöße.
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gräberzeit nahe und datieren den Scher-
ben spätestens um die Zeit des 8. und
9. Jahrhunderts. Dem Fund nac wäre 
also bereits in biefer Zeit mit teilweiser
frühdeutsch-fränfischer Rodung oderBe- 
siedlung der Stubensandsteinhochfläche 
um Neuhütten (Waldenburger Berg- 
land) zu rechnen (Dr. Kost).

Abb. 24. Topfrandsücdes 8 bis
9. Sahrhundertsaus frühmittel- 
alterlichem Nodungsgebiet um 
Neuhütten (Kreis Ohringen) im Walden- 
burger Bergland. 2/3 nat. Grösze. (Schul- 

sammlung Neuhütten.)

Buchbesprechungen
Gesamtübersicht über die Bestände bet staatlichen Archive Württembergs 

in planmäßiger Einteilung. Bearbeitet von Dr. Karl Otto Müller, Regie- 
rungsrat am Staatsarchiv in (Stuttgart. Heft 2 ber Veröffentlichungen ber
Württembergischen Archivverwaltung. Kohlhammer, Stuttgart. 193 Seiten.

Zu den mit ungeteilter Freude begrüßten historischen Veröffentlichungen des letzten 
Sahres gehört die vorliegende Gesamtübersicht. Sn zahlreichen Besprechungen über 
diese Veröffentlichung wurde ber gleiß unb das besondere Geschic des Bearbeiters in 
ber Anordnung des schwierigen Stoffes von berufenen Männern hervorgehoben. Wir 
sind besonders barüber beglückt, das dadurch Möglichkeiten gegeben finb, uns über bie 
Bestände ber staatlichen Archive zu unterrichten, ohne erst lange Anfragen machen zu 
müssen. Es wird fein ernsthafter Heimatforscher unseres Gebietes ohne bie Hinweise 
dieses Buches arbeiten tonnen unb banfbar ber Vorarbeit des Bearbeiters gebenfen.

K. Schumm.

Schöll, Hans Christoph, Die drei Ewigen. Eine Untersuchung über 
germanischen Bauernglauben. Eugen Diederichs Verlag, Sena. 170 Seiten, 
18 Abbildungen. Kartoniert 4,50 RJl.

Was hier vom Verfasser verfochten wird, ist nichts Geringeres als bie Behauptung
b r e i e r bis jetzt von ber Forschung nicht gekannter ober jebenfalls nicht klar erkannter 
© ö 11 i n n e n ber altgermanischen Zeit! Un ben brei heiligen grauen ber mittelalter- 
ließen christlichen Kirche namens Einbet, Warbet unb Wilbet will er sie ersonnen als 
ehemalige Mondgöttin, Sonnengöttin unb Erdmuttergöttin in alter Dreiheit. Dabei 
glaubt er u. a. in ben Steindenkmälern ber brei Matronen ber römischen Zeit bie 
Rauben ber beiben äußeren grauen als Sonne- unb Mondsymbole ansehen zu bürfen; 
es finb dies aber einfach bie Rauben ber verheirateten grau, wofür bürgerliche Grab- 
dentmäler des Nheinlandes aus ber Römerzeit genaue Beweise geben, unb bie mittlere 
Gestalt ohne Haube ist eben als Sungfrau unter ben breien gekennzeichnet. Der Ver- 
fasset bat sic für feine Aufstellungen sonst ben Beweis nicht leicht gemacht unb zahl- 
reichen, auf jahrelanger Such- unb Wertungsarbeit beruhenden Belegstoff für seine 
Deutung beizubringen versucht. Die einschlägige Forschung wird sic noc im einzelnen 
mit diesen neuen Deutungen unb Ansichten auseinanderzusetzen haben. So klar unb 
einbeutig, wie Schöll diese brei „Göttinnen" in ber von ihm gesehenen Art herausstellt.
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dürften sie doc nicht fein. Hier ist eine besonders verworrene und vielseitige Frage 
angeschnitten durc Schölls sehr anregendes und inhaltsreiches Buch, und manches 
bürste sic bei genauem Zusehen noc anders herausstellen. Der Verfasser bes Buches 
glaubt zwei Anschauungskreise über bie brei Figuren unterscheiden zu tonnen: ben Kreis 
ber Schicksalsmächte, bie über Geburt, Leben unb Tod bes Menschen verfügen, unb ben 
Mythus ber dreifachen weiblichen Erd-Mond-Svnnengottheit. Es werden bies aber 
nicht bie einzigen Herkunftsgruppen ber verwickelten Dreifrauengestalten, bes deutschen 
Mittelalters im alamannisch-fränkisch-bayerischen Gebiet fein. Auf dieje Gestalten 
scheint, bei Scholl nicht untersucht, im Mittelalter erneut bie Sintife eingewirit zu haben 
mit allen möglichen Kultgestalten. Auc ist Verdreifachung einer wohl vorchristlichen 
Figur wie ber Ber cht-Holle in Betracht zu ziehen als entstehungsgeschichtlic zugehdrig, 
ober Abspaltung von Einzelgestalten von bereits besonnten germanischen Obttinnen, 
während ber Verfasser feine brei grauen als selbständige, bisher unbekannt geweiene 
Göttinnen germanischen Bauernglaubens nachweisen will. Weiterhin bürste bei Dielen
Gestalten bie Grundlage ber brei weiblichen Schicksalsmächte germanischer ober sogar 
indogermanischer Herkunft viel stört er fein, als Scholls Buc dies annehmen will. Der 
Aufsatz über bie brei Schicksals rauen in unserem Jahrbuch (S. 27 f) soll einige an- 
beutungen dazu geben unb auc sonst noc auf Möglichkeiten hinweijen. Am anfecht-
barsten in Schölls reichhaltigen Ausführungen ist ein Teil seiner sprachlichen der-
Leitungen, mit denen er 3. B. bie Mondgöttin belegen will, unb ein Teil ber ölurnamen, 
bie auf bie „Göttinnen" gehen sollen, wenn auch anzuerkennen ist, daß er mit einer 
Anzahl von Telegen neben Unwahrscheinlichem auch Wahrscheinliches beigebracht hat. 
Ambac, Almberg, Cinborn, Einsiedeln sprachlich mit der Einbet in Beziehung zu 
bringen, bürste abwegig fein, ebenso manche feiner wiel-Sluren. Auc geht €5 nicht an, 
mit bem Namensbestandteil „Bet", den man doc am einfachsten an althpcveuti. 
„babu" Kamp anschlieszen möchte, bie Orte Bitfeld, Büttelbronn, iftersberg unb 
Zahlreiche -bad in Beziehung zu bringen. Was er in ber Laufener Landichait an »tuls 
tischen” Slawen aufweisen will, erflärt bie Flurnamenforschung einfacher und gesicherter 
anders: Kalb hat sicherlich nichts mit ber von Schöll als „Helferin gebeuteten „falp 
zu tun, sondern fommt in Wirklichkeit von falo, genetiy kalwes, kahle Stelle, on e- 
tracht zu ziehen sonnte für bas Wort „Kalp", das 1nac. Schöll für die drei Notb elfe- 
rinnen gebraucht wirb, bobei ber Begriff bes „Schwellens" sein(Fruchtbringend- 
baren, aus indogermanischer Wurzel gel; vgl. Flurname allen) zu diejem AegriT 
stellt sich bie in Frantreic entsprechende Helferinnengestalt ber Abundia Anker ben 
von Schöll genannten Flurnamen bürsten auch Heide, Fwonberg, Bodenwiejen, Wetter- 
treuz sich natürlicher, anbers wie als SMtorte ersteren. Der, Verfasser, glaubt bet 
Laufen a. N. auf Grund dieser von ihm als fultisc angesehenen Namen, daß bortZer- 
ehrung ber mütterlichen Dreifaltigkeit gewesen sei unb zwar auf Hrund der Slurage 
an altem, urzeitlichem Recarlauf (frühere Sluszichleise) in einer Zeit innerhalb welcher ber Ned ar feinen Lauf diesen fünften entlang genommen habe. Dies, bürste qusge- 
schlossen fein, ba solche geologisch-landschaftliche Veränderungen doc in weit PARTE menschliche Seiten zurücreichen bürsten! Anregend, aber auch fraglic sind des Ber- 
Jaffers YusfKbrungen über ben begriff bes Wortes Kat"und ben ferner Ansicht nac 
germanisch begrünbeten Grabgruft-Kult, ben er 3- 3. in Öhringen am Grab ber ver- 
storbenen Gräfin Adelheid zu erkennen glaubt.

Manches, was ber Verfasser angeschnitten hat in seinem Buch, wird noc seine Berichtigung finden müssen, manches aber auc feine Frucht tragen, wie es bie auf- 
gewanbte Mühe auch verbient hätte.

Brünner, Karl, Die Karsthohlformen des württembergijchen Anter- 
Landes. Heft 56/57 der Stuttgarter Geographischen Studien, Reihe A. der- 
ausgegeben von Professor Dr. Wunderlich. Verlag Fleischhauer & Spohn, 
Stuttgart. 1937. 6 R.l.

Nachdem vor einigen Jahren Fräulein Dr. Friese bie Karstgebiete der Schwäbischen 
unterlucht batte würbe Herr Dr. Brünner mit ber entsprechenden systematischen 

3. SÄ“Warttembergichen Jinterlandes beauftragt Der Verfasser der vor- 
liegenben Arbeit versteht unter sarsthohlformen bie oberflächlich> geschlossenen Wannen 
unb Trichter unb bie dazwischenliegenden.ÜbergangsformenL. Salbildungeni unbHöhlen 
berücksichtigt er nur, soweit sie mit diesen Formen in ursächlichem Bujammenhang stehen.
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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.
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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
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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 =====.

=="=

13*
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Schwäbijc Sall. EinBuc aus der Heimat. Sm Auftrag der Stadt 
herausgegeben von Wilhelm Hommel, Stadtarchivar. Druck und Verlag
E. Schwendsche Buchdruckerei, Schwäb. Hall. 1937, XV und 400 Seiten,
188 Bilder und farbiges Eingangsbild, Stadtplan von 1937 und statistisches
Sonderheft.

Die Stadt Hall hat ihre 900-Sahr-Feier in beachtenswerter Weise nicht nur wirt- 
Tchaftlic ausgenützt, sondern der Verpflichtung, die ihr die grosze Vergangenheit auf- 
erlegt, auc durc die Verausgabe eines „Buches aus der Heimat" Rechnung getragen. 
Führende Männer unserer Zeit, wie Reichsminister des Innern Dr. Frick, Sauleiter 
und Reichsstatthalter Murr, Ministerpräsident Mergenthaler, Friedric Schmidt, be- 
zeugen durc Geleitworte ihr Snteresse an der alten Reichsstadt.

Der Unmöglichkeit, alle Gesichtspunkte eines Heimatwerkes in einem beschränkten 
Band unterzubringen, ist sic der Herausgeber wohl belaufet gewesen; er nennt es 
deshalb auc nicht Deimatbuch, sondern „Ein Buc aus ber Heimat" und spricht von 
dem Versuch, „in Zeitbildern Hauptepochen unb Höhepunkte höllischer Geschichte fest- 
zuhalten". Diese Höhepunkte wurden von berufenen Forschern gestaltet. Dr. Georg 
3 a g n e r erweitert die Darstellung feines im Jahre 1924 erschienenen vorzüglichen 
Büchleins „Vali am Kocher", unb gibt in ber bewährten Weise eine Erd- unb Land- 
schaftsgeschichte, bie für alle späteren Seiten grunblegenb fein wird. Die Vorzeit be- 
handelt Dr. K 0 ft mit befonberer Berücksichtigung ber letztjährigen Valier Funde. Ganz 
hervorragend ist bie Arbeit Mettlers über bie mittelalterliche Baukunst in unb um 
Vali. Man möchte wünschen, bafe diese Arbeit als Sonderdruck herauskäme, bamit sie 
ben zahlreichen kunstbegeisterten Besuchern Halls zur Verfügung ftünbc.

kleinere Arbeiten im Sinn von Zeitbildern bringen Dr. K o ft im „Schent von 
Limpurg", Dr. S. Reichert In seinem Beitrag „Zur älteren Musikgeschichte von 
Schwäb. Vali" unb Wolfgang Belfer in „Das Rathaus". Eine Darstellung über 
bas Siederswesen zeigt, welche wertvollen Berichte noc in ber Bühlerschen Chronik 
ber Veröffentlichung harren. Da ein solches Heimatwert nicht nur bie Vergangenheit, 
jonbern auch die geschichtlich (politisch) unb wirfschaftlic wichtige Jetztzeit Halls zu 
behandeln hat, geben dem Buc ber Bürgermeister Dr. Prinzing unb ber Kreis- 
leiser O. Bvic eine Rechenschaft über bie Gegenwart für fernere Zeiten mit auf 
ben Weg.

Die Mitglieder unseres Vereins interessieren besonders bie Abschnitte über bie 
Stadtgeschichte. Nun verläfet ber Herausgeber, her zugleich Bearbeiter ber geschicht- 
lichen Zeiten ist, ben gewohnten Gebrauch aller Heimatbücher, bie immer nur eine 
Zusammenfassung ber durc Urkunden gesicherten Entwicklung ihres Gebietes geben. 
Besonders beschäftigt ihn bie Frühgeschichte Valls, bie alle älteren Geschichtsschreiber 
durc ben Gegensaß ber angeblich ursprünglich geringen Bedeutung ber Siedlung Hall 
unb ber späteren Machtstellung ber Reichsstadt zum Nachdenken unb auch zum Speku- 
Heren reizte. Eigentlich erst bie Arbeiten Karl Wellers gaben klare Erkenntnisse unb 
schienen endgültige Ergebnisse zu bebeuten. Hommel wirft bie Fragen erneut auf unb 
stellt sie bamit von neuem zur Erörterung. Er möchte ber Stadt Hall bie ältere urkund- 
liehe Erwähnung gönnen. Wieder setzt er sic mit ber von Sagittarius in ben Vorder- 
grunb gezogenen unb von Glaser unb Gmelin abgetanen Urkunde von 889 über ben
Valler Salzhandel mit Kempten auseinander.

Besonders bemüht sich ber Herausgeber dieses Heimatbuchs als Verfasser ber Ab- 
schnitte über bie mittelalterliche Geschichte Halls um ben Nachweis an Hand alter Bau- 
reffe unb Örtlichkeiten, bafe bas von älteren Schriftstellern angenommene Vorhanden- 
fein eines königlichen Hofes bzw. einer ft a u f i f c e n falz in Vail Wirt- 
lichfeit ist. Seine Bemühungen verdienen besonderes Snteresse in Anbetracht ber Tat- 
fache, bafe urkundliche Belege fehlen. Freilic könnte Halls Entwicklung im Gegensatz 
zu anderen Reichsstädten (Nothenburg, Nürnberg, Wimpfen, Ulm) auch in ihrer Früh- 
zeit anbers verlaufen fein. Die sagenhafte Siebenburgenzahl ist vom Verfasser als 
Tatsache angenommen auch für das frühe Mittelalter. Sie tonnte aber auch statt ber 
vom Verfasser angenommenen sieben herrschaftlichen Tmter, bie möglich sind, auf bie 
dörfliche Rechtsform ber uralten „Siebener" als Richter beuten, was hier ber 
Vollständigkeit wegen erwähnt fei. Un ben sehr anregenben Darlegungen unb Ge- 
dankengängen des Verfassers finb auch sprachliche Ortsnamendeutungen gebracht bie 
bis jetzt fachwissenschaftlic anbers gegeben worben finb. Der Verfasser will bie 
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Murrhardter Gallenhöfe (S. 77), zu denen sprachlich doc wohl die öfter 
übliche Benennung nasser Wiesen als „Gallenwiesen" und die nafe „Gallengrotte" zu 
stellen sind (von Galle im Sinn von Quellung, Schwellung), auf den heiligen Dallus 
zurücführen, ebenso Gailenkirchen, dessen Name sonst vom öfter gut belegten Personen» 
namen des gründenden Grundherrn © ailo abgeleitet wird. Bei Bellberg mochte 
der Verfasser bic mittelalterliche Normalschreibung Hellberg (wobei ja das U als V 
zu sprechen ist) mit Alrichsberg in Verbindung bringen (S. 82); die seitherige, au. Ionit 
sprachlich gut belegte Ableitung ist aber diejenige vom „Gefälle" des. SSteilrellens; 
Grogaltdorf wird trotz ber sehr alt belegten Schreibung „allahtor f (schon $40 
genannt) als bas „alte Dorf” erklärt (S. 84); bie Bedeutung von „alab" als 5 eiligtum 
ist jedoc im Althochdeutschen gesichert unb weist hier auf alten Kultort (liebe Not in 
„Besiedlung Württembergisc Frankens in DDI- unb frübgeschichtlicher zeit , durttem- 
bergisch Franken, NS. 17/18, S. 82, wo zum Vergleich ber Name Alsdorf aus Alec 
torf" 1143 herangezogen ist). Für S ü n g e n t a I das vom Verfasser als inatd. 
gebeutet wird, ist als älteste Namensform (um 1090) „Dungetal" belegt; diese älteste 
Form weist auf einen Grundherrn namens Dungo hin; freilic scheint der spatertom- 
burgifebe Gerichtsort bort auf altem „Dingort" zu beruhen aus frühdeuticher Seit, wie 
ber Name in ber Nennung vom Sahre 1214 als „Tüngetal" auszusagen icheinti hier 
mögen beide Namensformen aus „Dungo" unb „Ding (niederdeutic Ching .35 
jammengeflossen sein. Zu Gteinbac bars nachgetragen werdenvdaß Die „Ölteite 
Nennung 1156 nicht „Stein man g", sondern „Stein m a c heizt (1156; „mag ist in 
ber Bedeutung „Wasserstelle” vielfach bekannt). Der vom Verfasser in berSprm 
„Steinmang" ausgemertete Ortsname von 1236 darf als Angleichung des uriprüng- 
lichen „Steinmac" an andere Wangnamen wie „Ellwangen" angesehen werden. Ten 
Bemühungen des Verfassers um lebendige unb anregende Darstellung der mitte.dlfeE- 
lieben Geschichte Salls sönnen diese Einzelheiten, bie ber Vollständigkeit wegen hier 
gesagt worden sind, seinen Abbruch tun. Im übrigen hat sic der dexousgeber und 
Verfasser auc durc Freilegung unb Auswertung ber schönen stauferzeitlichen Seniter arfaben im Yinderbachshor besondere Verdienste erworben, wie Dr. Srüger Stuttggt) 
durc bie schönen Wiederherstellungszeichnungen dieses Adelshofes..3 uld. er) 
Gippensorscher fei noc auf bie verdienstvolle Aufstellung althällischer Sippen durch 
ben Herausgeber Stabtarcbivar Hommel hingewiesen. Das Haller Heimatbuc bars 
bureb feinen reichen Onhalt unb seine vielfache Bebilderung als schön und mertvoll 
empfohlen werden. ‘ "

Herrmann, Qbolf, Zum Homburger Kronleuchter und Antependium.
Mit 29 Abbildungen, in „Zeitschrift des deutschen Vereins für Xunjtwijlen- 
schaft", Band 3, Heft 3, Seite 174—198.

(Seaenüber ben meisten, vor allem ben älteren Betrachtungen über bic Kunstichätze 
ber Homburger Stiftsfircbc meist Dr. Herrmann, ber in ber Hauptversammlung Des 
Historischen Vereins für Württembergisc Franken vor: zwei Sabren über. Die bie. per- 
zeichneten Ergebnisse feiner Forschungen einen ausschlugzreichen Bprtrog hielt in bieiem AufaB mit Recht auf bic Bedeutung bes Antependiums als des fünstlerijc wert- 
volleren Wertes hin. Er sammt zu bem Schl uff: Wohl sei ber Homburger Kronleuchter 
von ben uns überfommenen am vollftânbigften erhalten, „aber als Kunstwert ragt er nicht über durchschnittliche Leistungen hinaus, während das Mefallfrontale gerade als 
solches einen hervorragenden “Platz in ber Geschichte ber romanischen lastif verdient I 
Haltung unb Blicrichtung ber prachtvollen, einheitlich gestalteten Apostel treten ein 
unb zeugen für bie fast übermenschlich erscheinende Majestät des Herrn in der pracht- 
vollen SlRanborla, gesteigert bureb bie Starrheit unb Regeimäfzigteit der geometrischen 
Seibereinteilung. So ist biefe Sasel, als Ganzes gesehen, von einer hohen geistigen Spannung unb einem tiefen Ernste erfüllt, mie denn „ber eigentümliche kompositionelle 
wert bes Anfepenotums auc von feinem Metalljrontale, Etagaltat ober Reliquiat 
des 12. nabrbunberts erreicht” mürbe. „

Schon 1923 bat E. gütigen in feinem Wert „Romanische Plastit in Deutschland 
auf ben zeitlichen unb zugleich stilgeschichtlichen Unterschied ber bciben Homburger 
MKeirRerwerte hingewiesen. Dr. Herrmann führt diese Untersuchungen auf einer 
breiteren Grundlage weiter unb fommt dabei auf bie überraschende Berwandtschast des 
meisterhaften Christus ber Vorsatztajel mit ber besonnten, zeitlich noc nicht genau
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bestimmten Christusgestalt des Herokreuzes im Kölner Dom, eine Übereinstimmung, 
die so weit gehe, „als zwischen Werken, von welchen feines bie Kopie des andern ist, 
überhaupt möglich ist". Lehrreich ist des weiteren ein Vergleich des Christus ber Vor- 
saßztafel mit bem Propheten Sesaias aus bem ungefähr gleichzeitig auf ber Komburg 
entftanbenen, beute in ber Stuttgarter Staatsbibliothet aufbewahrten Epistolar.

Das wertvollste Ergebnis des Verfassers ist aber, baf3 trotz aller stilistischen Unter- 
schiede, bie zwischen Leuchter, Bor sat tafel und Epistolar bestehen, sie sic ihrer künstlerischen 
Herkunft nach näher stehen als irgendwelche anberen Werke des 12. Jahrhunderts, unb 
baß sie daher wohl in einer gemeinsamen Wertstatt in ungefähr derselben 
Seit geschaffen wurden, wobei nach Bveckler („Das Stuttgarter Passivnale", 1923) bie 
Entstehung ber Komburger Handschrift in Komburg gesichert fein bürste. Die mit einem 
Fragezeichen versehene Annahme des Verfassers, daß ber Kronleuchter unb bas Ante- 
pendium im Auftrag bes Abtes Hartwig, bes Stifters ber Werke, unter feiner persön- 
lichen Einwirkung unb Aufsicht, in feiner Werkstätte auf ber Komburg hergestellt 
worden feien, anstatt, wie bisher angenommen wurde, im Rheinland, müßte als noc
nicht bewiesen, aber immerhin nicht ausgeschlossen gelten.

Der Aufsatz Dr. Herrmanns, ber zum Teil mit eigenen Aufnahmen bes Verfassers 
ganz ausgezeichnet bebildert ist, ist auf alle Fälle ber aufschlußreichste unb wertvollste,
den bas Komburgschrifttum ber leßten Sahre aufzuweisen hat. Walter Obertampf.

Gabel, Rudolf, Die romanischen Kirchtürme Württembergs. Eine bau-
geschichtliche Untersuchung ber heute noch ganz ober teilweise ober in Umbauten 
vorhandenen romanischen Kirchtürme in Württemberg. Mit 18 Abbildungen. 
Verlag von Konrab Wittwer in Stuttgart. 1937.

Die 96 Seiten starte, gehaltvolle Schrift ist auch für Württembergisc Franken sehr 
aufschluszreich. Wir haben ja noch viele ganz ober teilweise erhaltene romanische Kirch- 
türme in unserem Scbiet. Behandelt werden u. a. Komburg (Ostturm unb West- 
türm), Hall (St. Michael, St. Katharina, St. Urban), Steinbac bei Dall,
S t a n b o r f (Kreis Mergentheim), Weinsberg unb Oberstenfeld, auch Ell-
wangen unb Gmünd.

Ausführlich beschrieben ist St Michaelin H all Die Kapelle über bem Ein- 
gang ist hier eine Nagdalenenkapelle unb nicht bem Erzengel Michael geweiht, wie es 
sonst bei SurmfapcUen üblich ist. Sabel gibt den Baubeginn des Turmes um 1200 an, 
also etwas später wie bie Weihe ber romanischen Basilika um 1156. Auc die Türme 
her Komtur g sinb sehr eingehend beschrieben. Beim Westturm, bem höchsten ber 
vorhandenen romanischen Kirchtürme Württembergs, werden brei Bauabschnitte unter- 
schieben: Die 3 unteren Geschosse mit 1. Klanggeschos vor 1089, bas 2. Klanggeschoß 
oor 1150, bie übrigen Stockwerke um 1225. Die Osttürme gehören ber spätromanischen 
Zeit an unb sinb reich gegliedert. Bei ber alten romanischen Basilika tarnen bie Türme 
noch gewaltiger zum Ausdruc als bei bem jetzigen hohen First ber Barockkirche. Alle 
brei Türme sinb durc Steinhelme abgedect im Segenfaß zu bem sonst üblichen Zeltdach.

Auf Einzelheiten sann hier nicht eingegangen werden, doc fei auf bie Zusammen- 
stellung ber Ergebnisse in ber Schrift bes Verfassers Seite 76—92 verwiesen, auf bie 
habet gebrachten Ausführungen über bie Entwicklung ber romanischen Jurmformen 
unseres Landes, bic Entwicklung ber Sockelprofile, ber Schallfenster, ferner auf bie 
zeitliche Übersicht ber Steinbearbeitungsarten. Bei ben Datierungen ist auch ber Ost- 
chorturm von Mich elbac an b e r B i 13 erwähnt unb bie Osttürme in Backnang; 
für beide Orte gilt etwa 1240. Eine Anzahl Zeichnungen unb Lichtbilder bieten eine
wertvolle Ergänzung. S. N.

Heufz, Hermann, Hohenloher Baroc und Zopf. Schlosz- unb Stadtbau- 
gefliehte der ehemalig hohenloheschen Residenzen vornehmlich nach dem 
‘Dreißigjährigen Kriege. Nit 25 Plänen. 1937. Hohenlohesche Buchhandlung
Ferdinand Nau, Öhringen.

Sm Heimatschrifttum bes württembergischen Frankenlandes fehlte bisher eine 
Schrift, bie im Zusammenhange Baugeschichte unb Baustil bes Landes der Fürsten 
unb Grafen von Hohenlohe behandelt hätte. Sm wesentlichen mußte auf bas Snoentar, 
soweit es erschienen ist, insbesondere auf Gradmanns Ausführungen, auf bie ein-
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schlägigen Handbücher und auf schwer auffindbare Aufsätze verwiesen werden. Es war 
daher zu begrüszen, das der Historische Verein für Württembergisc Franken, in Der- 
bindung mit dem tatkräftigen Shringer Verleger Nau, es unternommen haben, in einem 
schmucken, gut ausgestatteten Leinenbande die Dissertation des jetzigen Chemnißer 
Architekten Professor Or.-Sng. Hermann Deus herauszubringen, nachdem die. Arbeit 
wie so manche andere in der Snflation, nur wenigen besannt, in einigen Maichinen- 
Durchschlägen in Archiven und Bibliotheken verstaubt war. 3n dieser Arbeit hat der 
Verfasser sic fast ausschlieszlic auf bie hohenloheschen Familienarchipe bejchräntt unb 
eine anschauliche Schilderung der Baugeschichte ber Schlosser unb Burgen des weil- 
verzweigten Hohenloher Geschlechts gegeben. Mancherlei Neues unb bisher Anbe- 
fanntes konnte Heus so in seiner Arbeit bringen: so bat er als erster die Bedeutung 
bes besonnten Baumeisters 3. Börel der Freien Reichsstadt EBlingen für die Echlpiler 
ber Hohenlohe gestört. Börel hat danac nicht nur am 3ngeIfinger neuen Sclpßbau 
gearbeitet, sondern auc noc bie prächtige Terrasse vor dem Sudbau bes Ecloliesin 
Weikersheim, sowie wahrscheinlich ben Hofgarten in Weikersheim unb die leiber nicht 
mehr vorhandenen Gartenanlagen im Neuensteiner Schlosse erbaut.

Für Gchloz Schillingsfürst unb Schloß Bartenstein tonnte nunmehr als Baumeister 
ber Mergentheimer Sohann Wolfgang 5 e i c t m e D e r ermittelt werden. Oleichrals 
aus ber Deutschordensstadt stammte Hans Caspar © c u P p a r t, ber, wie aus ben 
Akten hervorgeht, ben neuen Schloszbau in Schrozberg unb unter dem tattraftigen 
Fürsten Christian Kraft ben neuen Schloszbau in Ongelfingen in ldndlicseiniacem
Stile durchführte. .

Neu ist auc ber Nachweis, bafe Leopoldo Netti — sein Bruder Siviv ist als 
Maler unb Künstler ber barocken Deckengemälde bes Salier Nathaujes besannt ge- 
worden — im Dienste ber Hohenlohe stand. Man wußte im wesentlichen bisher nur, 
daß er als Baumeister ber Markgrafen von Brandenburg-Ansbac in Ansbad ahk- 
reiche wichtige Bauten erstellte unb später bie Pläne für ben unter Derzog Karl Eugen 
vollendeten Bau bes Stuttgarter Neuen Schlosses gemacht hat. Nun steht nac Deuß 
fest, baß er unter dem nachmaligen Fürsten Karl August von Kirchberg m b 3 aus Dem 
„trutzigen Bergnest” eine „zeitgemäsze Residenz" zu machen versucht. Bielleicht bat er 
duc, wie Seuß anbeutet, an ber Kirchberger Schloszkirche mitgearbeitet. Aus ben 
alten wirb ferner nachgewiesen, das Leopoldo Netti auc die Pläne zu dem eine K eg- 
stunde von Langenburg idyllisch gelegenen Lustschloß Ludwigsruhe (ursprünglich 
Eindenbrunn) geschaffen hat. Darin ist gerabe ber Wert des Verlebens von Heuß ju 
finben, bafe auf so unbefannte unb fast vergessene Anlagen wie Ludwigsruhe mit feinen 
Bemertungen hingewiesen wirb: „Wie sehr diese Barockarchitekten es verstanden, auch 
Heine Aufgaben sinngemäß anzupacken unb bie große Sorm entsprechend abtlingen 2u 
lassen, bas beweist wieber biefes liebenswerte Bauwer in feinem wohltuenden Aus- 
gleich waagrecht unb senkrecht gliedernder Tendenzen, ber bem einfach techtectigen " 
wert ben Stempel aufprägt."

Niemand, ber schon einmal durc bie Verträumtheit bes Weikersheimer dvfgartens 
ging, wirb ben Zauber ber verfallenen Orangerie, jenen Höhepuntt hohenioheichen 
Ballens, wieber vergessen sönnen. Leider hat auch Deus ben Namen dieses begnabeten
Künstlers, von bem wir fein anberes Werk tonnen, nicht ermitteln tonnen.

Weiten Kaum in ben Ausführungen des Heuszschen Buches nehmen bie Aus- 
führungen über bie beiben ausgangs bes 18. Jahrhunderts von weitschauenden hohen- 
loheschen Kürsten erbauten Sieblungen ein, ber von Friedric Ludwig von Ongellingen 
zu Ehren feiner Gemahlin Marianne von Hayen Mariannenvorstadt genannten bärget- 
liehen Jprtabt unb ber vornehmeren, mit weitläufigen Gebäuden versehenen Karls- 
vorftabt in Öhringen bes Fürsten Friedric Karl von Dhringen. Klar weist er nach, Ba bie Ongelfinger Mariannenvor tadt im wesentlichen Aniätze zu einer großzügigen 
Gieblungspolitit verwirklichte, während bie Shringer Karlsvorstadt eine vornehme 
städtische Anlage im Seifte bes aufgeflärten Absolutismus geworben ist. . .

Besonders hervorzuheben ist bie Beigabe von zahlreichen Stadt-und Schlosplänen. 
Seiber stimmen bei manchen Stadtplänen die Straszenzüge nicht. Das ist deshalb be- 
bäuerlich weil diese Städte ihre Srünbung diesen Straszenzügen verdankten. So mußte 
in Kirchberg ber alte Straszenzug nicht wie bei Deuß angegeben nach dlsholen, Jondern 
nach Sal bzw. Künzelsau führen, auch ist die Weiterführung dieser Straßze nac 
Rothenburg o. b. S. verzeichnet. Antiar ist auch in Waldenburg ber vorbere Zwinger 
gezeichnet.
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Klar geht aus der Schrift von Heusz hervor, daßz die hohenloheschen Schlösser bei 
aller Verschiedenheit nicht nur zeitlich und landschaftlich, sondern auc baulic von einer 
gewissen Einheitlichkeit sind. Dem Wander- und Kunstfreund für das romantische 
Burgenland ist mit diesem Wer ein wertvolles Hilfsmittel gegeben, Landschaft und 
Geschichte des Hohenloher Landes zu verstehen. Walter Oberkampf.

Gerhardt, Ostar, Die Württemberger in Rufzland 1812. Auf Grund 
von Aufzeichnungen württembergischer Feldzugsteilnehmer und sonstigen
Quellen geschildert. Verlag von 3. F. Steinkopf in Stuttgart. 178 Seiten, mit
Bildern, einer Kartenskizze und einer Veteranenübersicht. Kartoniert 2,50 R JL

Aufmarsch, Schicksale, Leidensweg unb tragisches Ende ber im napoleonischen groszen
Heer kämpfenden Württemberger werden hier anschaulich unb bewegt vor Augen ge- 
führt. Viele menschliche unb militärische Einzelheiten erregen besondere Anteilnahme.
Wertvoll ist bie Ausstattung mit ben guten Bildern des zeitgenössischen Schlachten- 
malers Faber bu Faur. Dieses lebenbige Geschichtenbuc sollte jeder Württemberger 
kennen. Sn der angehängten Ehrentafel ber aus bem Feldzug von 1812 zurückgekehrten 
Württemberger wird mancher Landsmann von heute ben Namen eines Vorfahren 
finben. Aus Württembergisc grauten finden sic folgenbe Namen (genauere Einzel- 
angaben wolle man in bem Buche selbst nachsehen): Ade (Dörzbach), Bader (Brauns- 
bach), Bauder (Eichenau), Bayh (Grab), Bec (Neuenstein), Bec (Haber schlacht), Bec 
(Backnang), Bec (Steinenbronn), Benz (Kirchberg), von Beroldingen (Bönnigheim), 
Bezner (Bonfeld), Blind (Backnang), Braun (Hall), Braun (Murrhardt), Brodbeil 
(Schechingen), Buschmann (Öhringen), Cröglinger (Niederstetten), Dertinger (Langen- 
bcutingen), Dinkele (Gerabronn), Dörr (Sngelfingen), Duszling (Hohenstadt), Ec 
(Gerabronn), Ellwanger (Kochendorf), Epple (Kirchhausen), Ernst (Nvigheim), Fahdt 
(Öhringen), Feuchter (Zottishofen), Fischer (Lehrensteinsfeld), Föll (Murrhardt), Frey 
(Ellwangen), Fran (Lehrensteinsfeld), Geier (Crailsheim), Seiger (Winzerhausen), 
Gerber (Schöntal), Gräßzler (Hall), Haag (Flein), Haag (Bartenstein), Haag (Beil- 
stein), Heinz (Tierhaupten), Henes (Ellwangen), Hofmann (Oberstetten), Säger (Ober- 
stetten), Säger (Wachbach), Keilbac (Ber lichingen). Knapp (Löwenstein), von Koserit 
(Mergentheim), Krais (Heilbronn), Krug (Wecrieden), Kurz (Sontheim), Kurz (Heil- 
bronn), Leisle (Unterdeufstetten), Lenkner (Blaufelden), Ludwig (Ellwangen), Maier 
(Anterheimbach), Messerschmid (Schuppach), Miller (Baindt), Albert Müller (Bac- 
nang), Konrad Müller (Kochendorf), Narr (Löchgau), Stellmann (Bönnigheim), Ober- 
maier (Lehrensteinsfeld), Dehrle (Beilstein), Oppenländer (Untergruppenbach), Reihle 
(Heilbronn), Sammet (Bubenorbis), Sauer (Künzelsau), Schaal(Kirchberg), Schlotter- 
bed (Mergentheim), Schmieg (Neunkirchen), Seibold (Geradstetten), Sieber (Sisfelb), 
Siglen (Geradstetten), von Speth (Mergentheim), Stäb (Schönbronn), Stahl 
(Bieringen), Start (Murr), Itz (Hall), Walter (Niederstetten), Weidemann (Franken- 
bach), Weidner (Bubenorbis), Weidner (Vorderuhlberg, Gemeinde Honhardt), Wertsc 
(Hortheim), Wieland (Heilbronn), Wöhrbac (Wüstenrot), Wohlfarth (Neuenstadt), 
Wolpert (Eberstal), Wurst (Geradstetten), Zehender (Heilbronn), Zeitschge (Sagftfelb), 
Zeller (Gundelsheim), Siegler (Vorderuhlberg).

Als Fortsetzung des obengenannten Buches ist inzwischen in demselben Ver-
lag unb zum gleichen Preis ein neues entsprechendes erschienen:

Gerhardt, Oskar, Die Württemberger im deutschen Befreiungskrieg
1813—1815. 148 Seiten.

Auc diese empfehlenswerte Darstellung enthält neben 5 zeitgeschichtlichen Bildern 
eine Veteranenübersicht, bie viel Aufmerksamkeit finben wird. Die grosse Tragit bes
Kampfopfers württembergischer Soldaten, bie an ber Seite bes fremben Gewalt- 
herrschers im Widerspruch zu ihren inneren Gefühlen kämpfen mussten unb am falschen 
Ort mannhaft ihre bittere Treupflicht erfüllten, wird hier im einzelnen offenbar. Die 
Schrift fufet auf zum Teil noch nicht ausgeschöpft gewesenen Briefen bes Königs unb 
feiner Generale unb anberen aufschlufzreichen Ürtunben unb führt zum Teil dramatisch 
durc bie Befreiungskriege bis 1815. 3 E. Kost.
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