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Das Inhaltsverzeichnis befindet sic am Schluß dieses Doppelhestes.

Zu unseren Bildern
He Siftorifche Verein für Württembergisc Franken hat in diesem als Vereins- 

gäbe hinausgehenden Doppelheft (Neue Folge 17/18) den Versuch gemacht, einigen 
Qluffätzen eine größere Anzahl Abbildungen und einige Karten beizugeben....

Für g e l i e b e n e 9 r u c ft ö c e württembergisch-fränkischer Fundgegenitande ist 
der Verein zu Dant verpflichtet folgenden Zeitschriften und erlagen:

gundberichzte aus Echwaben”, Württembergischer Anthropologischer Verein: Aufsatz 
Kost, Abb. 5 und 6 und Tafel IV, 1, Tafel V und laset X,2

Zeitschrift „Germania", Archäologisches Institut des Deutschen Reiches: laset II, 3 

und IV, 2
Zeitschrist „Germanien", s. 8. Doebler Verlag, Leipzig: Safel VIII, 4 und IX, 2 
Zeitschrift „Fränkische Heimat", Lorenz Spindler Verlag, Nürnberg: Aussat Sost,

Abb. 8, 9, 10 und 11
Perlag des „Saller Sagblatt" (Württembergische N6-Presse): Aujsat SEost, Abb. 1,

2 und 3
Verlag des „Ktocherboten", Gaildorf: Aussatz Stost, Abb. 4 
Perlagsanstalt Mar Witttopp G. m. b. $. und St. Bruckmann AG., München: Salt- 

blattbild der Haller Landschaft aus der Bogelichau
Seimatbuch des Oberamts Badnang, Erd- und Landschastsgeschichte des Murrgaus 

(Dr. G. Dertle): Abbildung des Riesenlurc von danweiler.

Eigentum des Historischen Vereins für Württembergisc Franken sind: die ab- 
bitbungen zu Aufsatz Kost Nr. 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, ferner Sofel L1 Ty], 2 und 3; III, 1 unb 2; VI, 1; VII, 1 unb 2; IX, 1; X, 1; XI, 1, 2, 3 4, ferner Die SP- 
bitbungen zu Aussatz Wunder Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10, 11 ferner die ab- 
bitbungen unb Karten zu ben Aufsätzen Schumm, Oertte, Ficher unb Hommel.

Druc: E. Schwendsche B u c b r u c e r e i, © c w ä b. Hall



Dem Altmeister 
schwäbisch-alemannischer und württembergisch-fräntischer

Geschichtsforschung

Professor Dr. Rar Weller
dem früheren Herausgeber unserer Zeitschrift 

zum 90. Sahre ihres Bestehens

in Verpflichtung und Dantbarfeit 

dargebracht

zu seinem 7 0. Geburtstag
22. November 1936
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Anferen Toten zum Sebächtnis
Zu denen, die in treuer Lebensarbeit die neue Zeit bereiten halfen 

durc Betreuung, Bearbeitung und Erforschung, Rettung und Deutung 
alten Heimat- und Volksgutes deutscher Kultur, darf der Historische 
Verein für Württembergisc Franken eine Reihe feiner in den letzten 
Schren Verstorbenen zählen. Ihr geistiges und seelisches Vermächtnis, 
ihre Gesinnung, ihr Vorbild soll fünftigen Geschlechtern heilig bleiben!

Dr. Richard Dürr, geboren 6. April 1858 in Hall, gestorben 
15. Sanuar 1933 in Hall, hat zeitlebens als Arzt in seiner Vaterstabt 
gewirkt, unb bei aller Abneigung, nac aussen hervorzutreten, doc durc 
sein Verständnis, feine charaktervolle Haltung unb sein vornehmes 
Denken in ber Stadt eine führende Volle innegehabt. Für ben Histo- 
rischen Verein für Württembergisc Franken war ber Hingang dieses 
Forschers unb Vorstands ein boppelter schwerer Verlust. Sanitätsrat ’ 
Dr. Dürr war ber bedeutendste Münzforscher unseres Landesteils, 
selbst Besitzer einer wertvollen Sammlung unb sachkundiger Betreuer 
ber Vereins-Münzsammlung. Seine Münzforschungen besonders über 
ben weltbekannten „Heller" reichten in ihrer Bedeutung über bas Ört- 
liche weit hinaus; ber Verein verdanf ihm u. a. in feiner Festschrift zum | 
75jährigen Vereinsjubiläum (Württembergisc Franken, Neue Folge 13, 
1922) eine Abhandlung „Zur Geschichte ber Haller Münzstätte unb des ? 
Hellers". Nac bem Tode von Landgerichtspräsident Sopp 1929 über- 
nahm als einer ber letzten Vertreter ber Borkriegsgeneration, beren all- 
mähliches Aussterben in bie Vereinstätigfeit schwere Lücken gerissen hat, 
Sanitätsrat Dr. Dürr bie Führung, für bie er bas ganze Ansehen feiner : 
Persönlichkeit einsetzen sonnte. 3n einer Zeit deutschen Niedergangs : 
unb völkischer Not stellte bie Vereinsleitung an ben bejahrten Vorftanb 
besondere Ansprüche. Erst als ein schweres Geschic ihm bie segensreiche 
ärztliche Tätigkeit unb zugleich bie besondere Kräfte erforbernbe Vereins- 
Leitung durc feine schwere Erfranfung unmöglich machte, gab er bas : 
Steuer aus ber Hand. Durc bie besonders bewegte Übergangszeit des 
Jahres 1932/33 tonnte bann ber stellvertretende Vereinsleiter, Pfarrer 
Dr. Steinhäuser, ben Verein zu neuer Wirksamkeit wohlbehalten hin- 
durchführen. Die Worte des stellvertretenden Vereinsleiters unb bas | 
ganz auszerordentliche Trauergeleit bei ber Beerdigung von Dr. Richard 
Dürr zeugten von ber Wertschätzung, bie ber Stabtbürger, ber Arzt unb | 
ber Vereinsvorstand genoss. Die Lücke, bie ber württembergisch-frän- 
fischen Münzforschung durc ben Tod Dr. Richard Dürts entstauben ist, 
hat nicht wieder geschlossen werden sönnen.

Wilhelm German, geboren 2. April 1858 in Hall, gestorben 26. März 
1933 in Hall, war fast ein Menschenleben lang eine ber besten Stützen 
des Historischen Vereins für Württembergisc Franken unb feiner Be- 
strebungen. Anermüdlic arbeitete ber aus bem Buchhandel hervor- 
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gegangene Heimatforscher an ber Vervollständigung feines Wissens um 
hällijche Kultur unb Geschichte unb stand am Schluß eines 
äuszerlic bescheidenen, innerlich reichen Lebens als bester Kenner dieser 
Dinge mit diesem gesammelten Wissen noc vielen Jüngeren hilfsbereit 
zur Seite. 3n vielen Vorträgen erzählte Wilhelm German vor großer 
Haller Zuhörerschaft immer wieder von mancherlei Stoffen heimatlicher 
Geschichte. Von feinem Wissen ist auf biefe Art wie auch durc zabl- 
reiche Zeitungsberichte unb Aufsätze vieles ins Volt gedrungen. 3n 
opferreicher Verlagstätigkeit legte er volkstümliches Heimatschrifttum 
vor. 3n Zeitschriften wandte er sic an bie weitere Sffentlichkeit unb an 
geschichtlich unb Landes- unb volfstunblid) Interessierte. 3n jahrelanger 
Tätigkeit im städtisch-staatlichen Archiv in Schwäb. Hall, als dessen Be- 
treuer, tonnte er vieles für bie Familienforschung Wertvolle ans Licht 
bringen. Aus lebenslänglicher ortsgeschichtlicher Arbeit erwuchs weiter- 
hin feine 1900 erschienene volkstümliche „Chronik von © c w ä - 
bisc Hal I", bie er mit Recht ein Haus- unb Familienbuch nennen 
bürste. Dem deutschen Schrifttum hat er bann 1914 als Ergebnis um- 
faffenber jahrelanger Arbeiten eine als Heft 11 ber Neuen Folge ber 
Vereinszeitschrist „Württembergi c Franken" erschienene „Geschichte 
ber Buchdrucertuns in Schwäbisch Hall bis Ende 
b c s 16. Sahrhunderts" gesehenst. 3n ber Stadt Hall war ber 
Heine, im Alter gebückt gehende Mann eine Charakterfigur, für Wissens- 
eifrige eine lebendige Chronit feiner Heimatstadt. Mit ihm ist viel 
Wissen zu Grab gegangen.

Dr. Reinhold Blind, geboren 25. 3uli 1883 in Adolzhausen, ge- 
ftorben 7. Oftober 1933 in Elpersheim, ist einer ber treuesten unb 
rührigsten Mitarbeiter an ben Bestrebungen des Historischen Vereins 
für Württembergisc Franken gewesen unb hat in jahrelanger selb- 
ständiger Bodenforschung neues Sicht in VD- unb Srübge- 
schichte eines wichtigen Gebiets bes Vereins, bie Taubergegend, 
bringen sönnen. Neben ber ersten Siedlung ber jungsteinzeitlichen 
Michelsberger Kultur bei Schäftersheim tonnte er vor allem im Tauber- 

Ital auch bas Dasein ber für bie deutsche Sungsteinzeitsorschung besonders 
wichtigen Schnurkeramifer nachweijen. Bei Strafzenbauten zwischen 
Elpersheim unb Weikersheim gelang es ihm, eine ber seltenen Sallstatt- 
siedlungen aufzuspüren unb an ihr besonders interessante Feststellungen 
zu machen. Besonderes leistete er zudem als Weikersheimer 
Heimatforscher von großer Siebe unb Begabung unb zeigte auf 
Grund langjähriger Forschungen bie Entwicklung ber fränkischen Sied- 
lung bes 6. Jahrhunderts über ben karolingischen Herrenhof bes Dorf- 
Oberhaupts unb ben späteren Stadelhof bis zur frühromanischen Grafen- 
bürg unb zur mauerumgürteten Stadt bes 13. Jahrhunderts. Einzig- 
artig ist feine aus allen bentbaren Quellen gearbeitete grosze Weiters- 
beimer Flurnamenjammlung (etwa 400 Flurnamen nach 
Urkunden, Stocbüchern, Volfsüberlieferung). Auc bie Erforschung wirt-

aasaakad 
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schaftlicher, sozialer und geschichtlicher Verhältnisse der Taubergegend 
und die Verfolgung von Rassefragen lag dem einstigen Oberstabsarzt 
am Herzen. Mit ihm hat die Arbeitsgemeinschaft des Historischen Ver- 
eins für Württembergisc Franken einen Forscher und Sammler von 
besonderer Erkennungsgabe und Sachkenntnis verloren, dem seinerseits 
unser Verein mit feinen Bestrebungen an erster Stelle stand. Die würt- 
tembergisch-fränkische Heimatforschung und der Historische Verein für 
Württembergisc Franken wird ihm dauernd zu Danf verpflichtet fein!

Dr. Georg Fehleisen, geboren 21. Dezember 1855 in Solingen, ge- 
sterben 5. Februar 1934 in Tübingen, in dessen kleinem Körper ein leb- 
hafter unb unermüdlicher Geist, ein gütiger Humor unb eine grosze Liebe 
zu auf- unb ausbauender unb forschender Tätigkeit wohnte, hat ein 
Jahrzehnt lang vor bem Krieg ben Verein (bis 1915) geleitet. Sahr um 
Vahr führte ihn von feiner Professur 1884 am Gymnasium Hall an 
tiefer in bas Wissen um bas verborgene Leben ber alten Reichsstadt unb 
ihrer geschehnisreichen Umgebung hinein. Das im einzelnen in vielen 
Darren unb Sahrzehnten gesammelte alte hällische unb fränkische Kultur- 
gut, bas in ber Sammlung des Historischen Vereins für Württembergisc 
grausen einen notdürftigen Platz gefunben batte, betreute Professor Dr. 
Schleifen mit Hingebung, Verständnis unb Weitblick. Nac bem Erwerb 
des Gerberhauses (Renaissancehauses) in ber Gelbinger Gasse 
(Heilbronner Strasse) in Hall durc bie Stabt setzte er bie Herrichtung 
für bie immer wachsende Sammlung des Vereins in altertümlich an- 
sprechenden, stimmungsvollen Räumen durc unb schenkte dieser be- 
fonbers unter feiner Leitung unb Arbeit neu ausgestellten Sammlung 
auc 1911 einen neu gebrueften Führer. Zahllose Fremde unb Ein- 
heimische haben so Gelegenheit gehabt, Heimat- unb Bolfsgeschichte im 
Heinen unb einzelnen mit eigenen Augen zu schauen unb lieben zu 
lernen. Dem geschichtlichen unb voltsverbunbcnen Sinn bes Ver- 
storbenen ist auc bie Anregung zur Wiedererweckung bes schönen alten 
Siederstanzeszu verbauten, ber heute bei vielen höllischen Festen 
bie örtliche unb volksmäfzige Note gibt. Durc feini ft o r i 1 c e s 
Fe ft spiel „Die Übergabe ber Limpurg an bie Stabt 
Hall im Sahre 1 5 4 1" brachte Professor Dr. Fehleisen Geschichte 
unb heutige Zeit in lebendige Verbindung unb brac ber zufunftsreichen 
Auswertung bes einzigartigen Haller Marktplatzes zur Landschastsbühne 
Bahn. Wo es sonst landschastlic geschichtliche Werte zu retten gab, griff 
Dr. Fehleisen zielbewuszt unb zäh ein; so ist er ber Retter bes heute als 
Jugendherberge bienenben Hörlebacher Landturms, eines 
Turms ber alten Haller Landheg, geworden. Eine feiner grössten unb 
bleibenden Leistungen ist bie Freilegung ber verfallenen, schutt- unb erd- 
überdeckten unb überwachsenen Burg Limpurg, an beren Freilegung 
er mit anberen mehrere Sahre arbeitete unb für beren Ausgrabung er 
auc bie nötigen Geldmittel, einige tausend Mar (!), von ber Öffentlich- 
feit zu beschaffen verstaub. Von ba an hat ihn bie Geschichte dieser
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Burg und ihrer einstigen Herren immer wieder beschäftigt in Sor- 
schungen, Vorträgen unb Schriften. Ihm gebührt u. a. auc das Ber- 
dienst, bie Quelle zu Alhlands bekanntem Gedicht „ e r S c e n f v 0 n 
Limpurg” nachgewiesen zu haben. Heute erzählen bie über bem 
steilen Kochertalhang erneut aufragenden malerischen Reste dieser roman- 
tischen Burg wieder sichtbar jebem Wanderer ober Vorbeifahrenden 
unb jebem Einheimischen vom deutschen Mittelalter unb einem stolzen 
Adelsgeschlecht aus ber Staufenzeit, bas ein gut Stüc Heimatgeichichte 
selbst mitgestaltet bat unb bem einer ber edelsten schwäbisch-fräntiichen 
Minnesänger angehört bat. 3n ben Mauern dieser Burg rubt beute bie 
Asche des Heimatforschers Fehleisen, für ben bie Worte aus „Archibald 
Douglas" gelten sönnen: „Der ist in tiefster Seele treu, ber bie Heimat 
liebt wie du!" Ein Gedenkstein bort oben in ber Burgmauer bei ben 
rauschenden Linden ber Lindenburg bezeichnet heute, von ber Stadt Hall 
unb bem bantbaren Historischen Verein für Württembergisc Franken 
angebracht, bie letzte Ruhestätte ber Asche dieses Mannes, ber bis zum 
lebten Augenblick seines gebens auch auswärts noc an feiner fränkischen 
Wahlheimat hing unb dies durc zahlreiche Aufsätze unb Briefe bewies.

Dr. Karl Schumacher, geboren 14. Oftober 1860 in Dühren im 
Kraichgau, gestorben 17. April 1934 in Bad Mergentheim, gehört zu 
ben wenigen großen deutschen Vor- unb S r ü b g e f c i c t 5 - 
forschern, benen unsere für diese völfisc grunblegcnbcn Wissen- 
frästen empfänglich geworbene Zeit bahnbrechende Arbeit unb Führung 
hierin verdankt. Die allgemeine wissenschaftliche Bedeutung ’rosessor 
Dr. phil., Dr.-Zng. e. h. Karl Schumachers, des einstigen Leiters des 
Nömisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz, taun hier in wenigen 
Zeilen in feiner Weise erschöpft werben. Dies ist u. a. von berufener 
Seite geschehen in ber 1909 von ihm mit gegrünbeten Trähistorijchen 
Zeitschrift (24. Band 1933, Heft 3/4) unb besonders in einer bem Ber- 
storbenen gewibmeten Sonderschrift des Museumvereins Mergentheim 
durc unser Ehrenmitglied Professor Dr. Svefzler. Professor Dr. Schu- 
macher ist einer ber Begründer ber heute so fruchtbaren siedlungs- 
geschichtlichen Forschungsart gewesen. Vordeutsches geben auf deutschem 
Boden, deutsche Vergangenheit, deutsches Volkstum erstand bei ihm aus 
Denkmälern, aus bem Boden, aus Stein, Holz und Son, aus Landichait 
unb eicblung, aus bauten ber Herren, ber Geistlichkeit, des Bürger- 
tums, des bäuerlichen Landvolts, bie Oorfmarfungen deutscher Ber- 
gangenheit würben wieber lebenbig unb erwählten von ihren Bewohnern, 
unseren Vorfahren. Aus kleinem unb kleinstem, aus schriftlichen unb 
mündlichen Urkunden unb aus stummgeworbenen Tatbeständen baute 
dieser Forscher seine Schlüsse auf, bie zu größeren Zusammenhängen unb 
Erkenntnissen führten. Mit Beherrschung aller notwendigen Hilfs- unb 
Grundwissenschaften arbeitete er an feinem Teil ber Wissenschaft, an ber 
Erziehung bes deutschen Volkes zum Heimatgefühl, an ber Behauptung 
deutscher Kulturarbeit im Zn- unb Ausland. Dabei ritt er nicht nur bas
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’ferd hoher Gelehrsamkeit: 3n seinem schönen Wanderbuc „Aus 
Odenwald und Frantenland" gab er das Vorbild eines volts-, 
natur- und kulturverbundenen landschaftlichen Führers, und in den von 
ihm getragenen „Mergentheimer Heimatblättern" brachte er der Wahl- 
heimat an ber Sauber seine lebendigen, aus Gegend und Bolf heraus- 
gewachsenen Forschungen bar, bie diesen Teil bes Arbeitsgebietes des 
Historischen Vereins für Württembergijc Franken in vielem anregenb 
unb mustergültig untersuchten unb beuteten. Deutsche Gesinnung mar 
diesem Odenwälder Bauernsohn mit bem prächtigen nordischen Kopf 
unb ben klugen unb gütigen blauen Augen selbstverständlich; als Mensc 
unb Forscher mar er vorbildlich. Die Anregungen, bie Professor Dr. 
Schumacher in feiner gewinnenden Art zahllosen Anfängern unb Fort- 
geschrittenen für Beachtung unb Erforschung deutschen unb heimatlichen 
Überlieferungsgutes gegeben hat, lassen sich in ihrer Auswirkung über- 
haupt nicht abschätzen. Wir merben ben Altmeister nicht ersetzen, ber 
unserem Verein als Mitglied unb Mitarbeiter wärmste Teilnahme ent- 
gegengebracht hat, aber mir merben in feinem Geiste getreu weiter- 
arbeiten sönnen in einer Zeit, in ber Deutschland aus ben Kräften feines 
Volfsbodens mieber ersteht, aus Kräften, an bereu Freilegung unb 
Schaffung ber Verstorbene ein wesentliches Verdienst hat.

Max Ruoff, geboren 9. Dezember 1875 in Ulm, gestorben 2. Dezem- 
ber 1934 in Schwäb. Hall, hatte nach Ablegung feiner Reifeprüfung in 
Hall unb Ausbilbung auf ber Kriegsakademie in Berlin fein Leben in ben 
Dienst bes Vaterlandes gestellt als Offizier im Groszen Generalstab, bei 
verschiedenen Kommandierungen, im württembergischen Kriegsminister 
rium unb im Groszen Krieg an ber West- unb Ostfront. Auch nach 
Kriegsende blieb er feinem Beruf treu, er biente als Offizier ber Schut- 
Polizei, bereu Kommanbeur für ganz Württemberg er 1922 mürbe unb 
bie er unter großen politischen Schwierigkeiten mit äuszerster Tatkras 
zu einsatzbereiter Truppe erzog, bis er 1926 im Verlauf politischer Aus- 
einandersetzungen als aufrechter Mann feinen Abschied nahm. 3n ben 
Bahren feines im Vaterhaus in Hall verbrachten folgenben Lebens ist 
Oberst Ruoff in unermüdlicher Weiterführung feiner nationalen Tätig- 
feit als Mahner, Warner unb als Vorkämpfer deutschen Wehrwillens 
in schulender unb führender Tätigkeit in völkischen Verbänben feinen 
Grundsätzen durc bie Tat treu geblieben. Daneben fand ber fein- 
gebilbete, natur- unb funstliebende Kultur- unb Gejchichtsfreund Zeit 
für Heimatpflege unb Heimatforschung. Der Historische Verein für 
Württembergisc Franken banst ihm u. a. bie in Vortrag unb Aufsatz 
bargebrachte Geschichte bes granjofenaufmarf^es bes 
S c i d 1 a I s j a h r e s 1805, aus bem er eine eindringliche nationale 
Lehre aufzuzeigen verstanden hat. Der Geschichtsfenner hat in natio- 
nalen Lehrgängen unb im Bekanntenkreis vielen Bungen unb Alton bie 
Spuren deutschen unb heimatlichen Geschehens von einst vorgewiesen 
unb ben Sinn bafür gemedt. Der römische Grenzwall, bie Comburg, 
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die Stöctenburg, die Flügelau, Orte und Gaue haben ihn angezogen 
und beschäftigt. In den Jahren vor dem nationalen Umschwung, an 
dessen Herbeiführung er rastlos mitgearbeitet hat, setzte sic Oberst Ruoff 
zugleich mit ganzer Kraft ein, bis schwere Krantheit ihn niederzwang. 
Er hat sie in seltener Mannhaftigkeit bis zum Ende vorbildlich getragen.

Lic. D. Rudolf Günther, geboren 6. Oftober 1859 in Liebenzell, ge- 
storben 17. Suli 1936 in Marburg, verwaltete von 1896 bis 1907 das 
Dekanatamt und Bezirksschulaufsichtsamt in Langenburg, trat in- 
folge zunehmender Schwerhörigkeit 1907 in bcn Ruhestand, liefe sic im 
gleichen Sahr als Privatdozent für christliche Kunstgeschichte in Marburg 
nieder, wurde 1921 a. o. Professor, war Kirchenliedkenner unb -forscher, 
kunsthistorischer, religionspi ychologischer Schriftsteller, Herausgeber einer 
Sammlung religiöser Sprit „Aus ber verlorenen Kirche", 2. Auf l. 1911, 
Mitherausgeber ber Monatsschrift für Pastoralthevlogie (1907—1913).

Gebürtiger Schwarzwälder, vor Erreichung des Schwabenalters als 
Dekan in fränkischen Boden verpflanzt, hat er nicht wie viele feiner aus 
Altwürttemberg stammenden Amtsbrüder gegen bie angebliche „tote 
hohenlohische Kirchlichkeit" blinb geeifert, sondern offenen unb weiten 
Blicks bie Eigenart bes Frankenvolts liebevoll studiert unb dieselbe in 
einem heute noc lesenswerten Aufsatz meisterhaft geschildert: „Zur 
Charatterisit süddeutscher Bauernfrömmigfeit" 
im 4.Sahrgang 1908 ber Monatsschrift für Pastoraltheologie. Sm gleichen 
Sahrgang ber genannten Zeitschrift steht Günthers treffliche Stubie: 
„K a r I W e i 3 1 ä cf e r a l s ° r e b i g e r". Weizsäcker, ber von Öhringen 
gebürtige hohenlohische Stiftspredigerssohn, 1848 bis 1851 Pfarrer in 
bem fränkischen Dorf Billingsbach, später berühmter Kirchenhistoriker 
unb Aniversitätst anzler in Tübingen, war Günthers Lehrer unb wirb 
von diesem ganz anbers gewürbigt als von Leube im III. Band feiner 
Geschichte bes Tübinger Stifts (vgl. bie Besprechung dieses Buches in 
gegenwärtigem Heft). Fränkisches Kirchenrecht ist bargeftellt in Günthers 
schöner Arbeit: „Geschichte bes evangelischen ®ott es = 
bien ft es unb feiner Orbnungen in Hohenlohe (Blätter 
für württembergische Kirchengeschichte, Neue Folge I, 1897). Ebenda III, 
1899, gibt Günther eine kirchliche unb theologische Charafteristit bes 
Haller Reformators 8 o h a n n e s Brenz. Seinem einstigen Bor- 
gänger, bem Kirchenhistoriter Soh. Chr. Wibel, setzte ber Langenburger 
Dekan ein Denkmal in ber Allgemeinen deutschen Biographie XLII, 1897, 
Seite 300. Sm Sahre 1903 erschienen aus feiner Feder, als Manuskript 
gedruckt: „Bi Iber aus bem kirchlichen Leben Langen- 
bürg s". Ein treues Mitglied unseres Vereins, hielt Günther 1897 
beim 50jährigen Vereinsjubiläum einen ber Festvorträge, über Graf 
Wolfgang von Hohenlohe (Weikersheim). Seine ihm an Geist unb Gaben 
ebenbürtige Gattin Agnes geb. Breuning, bie Verfasserin bes fränkischen 
Heimatromans: „Die Heilige unb ihr Narr", ist ihm 1911 
im Tode vorangegangen.
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Wie Befieblung Württembergifch Jranhens in bor- 
und frühgefchichtlicher Zeit

Von €. Kost

Eine Vor- und Frühgeschichte Württembergisc Frankens, heute geschrieben, 
wird bei dem derzeitigen raschen Fortschreiten dieser Wissenschaft schon in einem 
Sahr lückenhaft, in zehn Jahren weit überholt sein. Und doc muß sie, da über- 
haupt noc feine Zusammenfassung und Zusammenschau für unser Gebiet be- 
steht,1 nun einmal gewagt werden, auc auf die Gefahr starker Mängel hin.

Altsteinzeit 
(200 000 v. Chr. bis 10 000 v. Chr.)

Aus den grauen Siefen unserer Vorzeit, 20 000 bis 50 000 Sahte zurück, 
rebcn bie gern a itigen Knochen unb Zähne ur ge 1 c i c 11 ic e r 
Tierezu uns von einem Leben unb Kampf ums Dasein im € i 5 3 e i t f I i m a. 
In ben Geröllmassen ber damals bei starten Schneeschmelzen aufgeschichteten 
Hochstufen von Kocher, Bühler, Sagst, Tauber,2 Brettach, Murr unb Nedar, 
in ben Lehmlagern unserer Hochflächen, in kleinen Muldenausfüllungen ober 
wellenförmigen ftaubfturmgebilbeten Anhöhen unb Hügeln lagern bie Jefte 
dieser grossen ausgestorbenen Säugetiere. Dort müssten auc in heutigen Sies: 
brüchen unb Lehmlagern bie Spuren bes hier als Säger übers Sreiland 
schweifenden Eiszeitmenschen eines Tages zu finben fein. Nachdem sic neuer- 
bings ein schon um 1700 in Cannstatt ergrabenes unb mitsamt ber umgebenben 
Erde geborgenes Mammutzahnlager durc einen Feuersteinwertzeugfund als 
Beutelager bes Eiszeitmenschen herausgestellt hat, sind bei auftretenben Mam- 
mutfunben bie betreffenben Bodenschichten einer genauen Untersuchung auc 
nad) diesem Gesichtspunkt wert, während bei bem Mangel an geeigneten Höhlen 
im württembergi] ch-fränt ischen Gebiet wenig Aussicht vorhanden fein bürste, ben 
Eiszeitmenschen in Höhlenwohnstätten wie etwa auf ber Schwäbischen alb anzu- 
treffen. Vorläufig müssen mir uns mit ber Tierwelt ber Eiszeit begnügen.

Als eindrucksvoller Zeuge hängt feit 1605 ein bei Neubronn bei ber Bühler 
ausgegrabener riesiger Mammut stofzzahn im Chor ber Michaelsti r che als 
„Kuriosum”. Weitere Funde dieser Art mürben in ben letzten Sahrzehnten in 
Salla am Salhang selbst gemacht unb östlic Hall auf ber Hochfläche, ferner 
in Gelbingen am Kocherufer” unb bei Sroszaltdorf-Talheim.". Zwei Baden- 
zähne bes Mammut tarnen 1934 oberhalb Gaildorf in eiszeitlichen Geröll- 
aufschotterungen des Kochers zutage," unb schon 1827 in ähnlicher Lage in ber 
Nähe davon bei Münster beim Graben eines Bierkellers ein über 2 m langer 
Stofzzahn oon etma 40 cm Umfang.8 Kocherabwärts lieferte eine Lehmgrube 
bei Ingelfingen 1930 einen Stosz- unb Backenzahn. Auc bas Ohrntal bei 
ohringen ergab schon im 18. Jahrhundert Backenzähne bes Mammut," unb 
auf ber Hochfläche zwischen Ohringen unb Hall mürbe bei Drainungsarbeiten 
westlich Westernac 1933 ein 1,60 m langer Stofzzahn angetroffen.10 Eiszeit-
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liche Lehmschichten bei Weinsbergh ergaben um 1860 ben Backenzahn eines 
Mammut und bei Eberstadtil Knochen dieses riesigen Dickhäuters, unb bas 
württembergisch-fränkische Neckartal wartete u. a. mit Mammutresten bei 
Bödingen, Gontheim unb Untereisesheim auf,12 ferner bei Biberac (Kreis 
Heilbronn).13 Bekannt finb bie sehr bebeutenben Funde des Mammut unb 
anberer Tiere am unteren Murrlauf, bie auc 1933 ben berühmten ältesten 
Menschenschädel Württembergs aus einer Zwischeneiszeit bei Steinheim ex- 
brachten; am nächsten liegt unserem Gebiet bie Fundstelle beim Sachsenweiler- 
hof (Gemeinde Anterweiszach, südöstlich Backnang a. Murr), wo 1927 aus 
einer Gesteinsspalte 16 eingeschwemmte Backenzähne unb zwei Stoszzähne vom 
Mammut entdeckt werden sonnten14 zusammen mit anberen eiszeitlichen Tier- 
testen. Auc bas Sauberufer lieferte in Bad Mergentheim im Stadtbereic 
Mammutknochen unb =zahnreste,15 ferner bei Sgersheim (Knochen). Sehr er- 
giebig erwiesen sic bie Sagsthochufer: bei Crailsheim bie Gegend ber Helden- 
mühle 1874, bie Teufelstlinge (zwischen Auhof unb Weidenhäusermühle), bie 
Gegend ber Kernmühle (Backenzahn 1934 unb Stoszzahn);1T bei Bächlingen 
wurde 1843 beim Graben eines Brunnens ein „riesiger" Stoszzahn gefunben 
Don 79 “fund Gewicht;18 bei Kirchberg fanben sic 1842 in eiszeitlichen Auf- 
schwemmungen über ber Sagst im „Sandbuck" mit anberen urgeschichtlichen 
Tierresten Backenzähne unb Knochen des Mammuti unb bei Dörzbac auf 
einer Schotterstufe ber Zagst ber 1 m lange Spitzenteil eines Stofzzahns dieses 
eiszeitlichen Dichäuters.20 Auc bei Westernhausen an ber Sagst förberte eine 
Sandgrube in ber Au 11,40 m tief Knochenteile eines Mammut unb einen 
Zahn bes wollhaarigenNashorns (Rhinozeros tichorhinus),21 unb 
ein Mammutbackenzahn von Jagsthausen liegt in ber Schloszsammlung bes 
Grafen Zeppelin in Aschhausen. Der Eiszeitgenosse bes Mammut, bas eben- 
genannte wollhaarige Nashorn, tonnte auc 1934 am Bibersbac bei West- 
beim am Kocher durc einen Backenzahn (jetzt im Keckenburgmuseum bes Histo- 
rischen Vereins für Württembergijc Franken in Hall) nachgewiesen werden, 
ferner in Hochstufenschottern bes Neckartals bei Heilbronn22 unb in Gemein- 
schaft mit Mammut-, Wildpferd- unb Edelhirschzähnen auc in ber Gesteins- 
spalte beim Sachsenweilerhof (südwestlich Backnang; siehe oben), während Ge- 
weihstücke vom Niesenhirsc in ber Heilbronner Gegend gefunben werden 
sonnten.23 Wildpferdreste ergaben auc bie genannten Schotter bes 
Neckartals bei Heilbronn,24 vermutlich auch ber Ohrnbac bei Shringen25 unb 
ber Sandbuc bei Kirchberg an ber Sagst. Diese eiszeitliche Aufschüttung ist 
baburd) besonders beachtenswert, das sie neben all ben genannten Resten unb 
solchen Don einem Urrinb26 (Fersenbein), Zähnen vom Höhlenbären 
(Ursus spelaeus) unb Dom Biber, auc Reste bes einer warmen 
3 w i 1 c e n 3 e i t angehörigen Mercichen Nashorns: brei Zähne, 
Fuszwurzelfnochen unb ein ziemlich vollständiges Fersenbein geliefert hat.27 
Der seltene, ebenfalls zwischeneiszeitliche unb wärmeliebende Altelefant 
(Elephas antiquus) konnte mit einem Anterkieferzahn bei Heilbronn (Samm- 
lung bes Historischen Vereins Heilbronn, Nr. 118) nachgewiesen werden. Die 
Heilbronner (Segenb zeigt auch aus bem Ende ber letzten Eiszeit Geweihe Dom 
"Renntier;28 auc bei Hall (Weckrieden) ist Ende bes Dorigen Jahrhunderts bei 
Anlage ber Wasserleitung nordöstlich Hall ein mit Braunkohle (?) zusammen- 
lagernbes Renntiergeweih aufgefunben morben.29 Dieses Steppentier führt 
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aus der Eiszeit, in der es schon lebte, mit seinem spätesten Dasein bis in das 
Abklingen dieser Zeit und den Übergang zu unserem heutigen Klima, also bis 
in bie Zeit von etwa 15 000 v. Chr. hinein.

Hier setzen bie ältesten, v o m Dasein bes Menschen zeugen- 
ben Funde unseres Heimatbodens ein. Wie weit beschnitte Hirschgeweih- 
stücke vom linken Neckarufer bei Heilbronnao in bie Altsteinzeit fallen, bleibt 
fraglich. Auc anderweitige Funde sind recht spärlich. Es sind schöne, aus 
schlanken langen Feuersteintlingen gearbeitete Stichel, also Werkzeuge mit 
ganz schmaler, dachförmiger Schneide an ber Spitze, wie sie in ber Magda- 
lenen seit (Schmalflingentulturstufe III) üblich gewesen sind. Allerdings 
entstammen sie Fundplätzen ber erst auf diese Zeit folgenden Mittleren 
Steinzeit (bei Eichentirnberg, Kreis Gaildorf, in ber Hagberggegend im 
Auslauf des Welzheimer Waldes; bei Neuntirchen, Waldenburger Berge, unb 
bei Talheim-Vellberg, Schlegelsberg, Nordauslauf ber Ellwanger Berge, siehe 
Abb. Tafel 1,1), während ein Einzelfund im Gichwender Rottal vom Ufer des 
fischreichen Rotbaches (bei Hönig) eine an beibcn Schmalenden gut bearbeitete 
Doppelfratzerflinge in Art ber Magdalenenzeit (um 15 000 
v. Chr.) zeigt. Sie besteht aus gutem, grauem Burahornstein.

Mittlere Steinzeit 
(10 000 v. Chr. bis 4000 v. Chr.)

Ein geübtes Auge sieht auf beackertem, also offenem Boden unserer Berge 
unb Hänge diese fingernagel- bis kleinfingergrofzen, hornig aussehenden 
Steinchen aus ber Ackerfläche bes Sands unb Lehms schimmern, bas eine gelb- 
lieh, anbere rötlich, braun, grünlich, schiefergrau unb -blau, weiß ober gar 
schwarz, manche auch reizvoll gestreifelt unb gebänbert, manche mit kleinem, von 
Menschenhand nicht ganz beseitigtem Rest weiszlicher Verwitterungsrinde an 
sich. Jahrtausendelang hat ber Boden diese Feuersteine unverändert bewahrt, 
ba sie ungemein hart unb widerstandsfähig unb fast unverwüstlic sind. Dieser 
mattglänzende, bornartige, glattflächige ober flachgemuschelte Stein Gurahorn- 
stein ober Feuerstein, Jaspis) ist zu unterscheiden von unserem landläufigen 
honigbraunen, weiszlichen Feuerstein aus bem Keuper ober von bem gelb- 
braunen ober schwärzlichen aus bem Muschel alt. Der in unserer Erdbildung, 
bem Keuper, ober in bem darunterliegenden Muschelfal oft zahlreich vor= 
fommenbe Feuerstein ist in ben wenigsten Fällen vom Vorzeitmenschen, ber 
noch fein Metall fannte unb auf Stein angewiesen war, benützt ivorben, ba 
biefer Keuperfeuerstein, auc Keuperhornstein genannt, nicht so 
schön glatt unb nicht so schön spaltbar unb nicht so gut an ben Rändern unb 
Xanten bearbeitungsfähig ist wie derjenige, aus bem bie kleinen Messer, 
Bohrer, Kratzer, Schaber, Stichel, Spitzen bes Steinzeitmenschen gearbeitet 
sind. Dieser Steinzeitmensc unserer Gegend hat sic besseren geuerstein als 
Werkstoff gesucht, geholt unb aus ber gerne eingetauscht, von ber Schwäbischen 
Alb ober in ben früheren Eiszeitschottern aus bem Sura, bie unsere urzeitlichen 
Flüsse, besonders Kocher, Jagst unb Taubet, einst in vormenschlicher Zeit ba 
unb bort auf ihren Hochufern abgelagert unb meist auch wieder verschüttet haben. 
GD kamen beim gunb zweier Mammutzähne, bie aus einer bem Mittelstein- 
zeitmenschen um Sahrtausende vorausgehenden Zeit stammen, in ber Großzichen
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Kiesgrube bei Gaildorf auc solche Surahornsteine zutage, wie sie bei 
Steinzeitmensc als Werkstoff geschätzt hat.1 Dieser bessere Feuerstein läßt sic 
trotz feiner auszerordentlichen Härte durch einen geschickten und barin erfahrenen 
Menschen spalten, schärfen, abftumpfen, runben, spitzen, kerben, fur durc 
Schlag ober Druc in gewollte Form bringen. Das geübte, durc Bergleic 
geschulte Auge ersönnt nun in unserem Keuperbergland an Art unb Formung 
die in Mengenauftretenden Kleinwerfzeuge ber zwischen Altsteinzeit 
unb jüngerer Steinzeit sic abspielenden Mittleren Steinzeit.

Auffallend ist bie grofze Zahl ber aufgefunbcncn Steinwerfzeugchen dieser 
Art. Eine vor zwei Bahren im oberen Donautal ausgegrabene Höhle enthielt 
in berjenigen Bodenschicht, welche unterhalb späterer Siedlungsschichten ben 
Nachlaßz des Menschen ber Mittleren Steinzeit getreu bewahrt hat, runb 9000 
biefer bearbeiteten ober in Werksplittern daliegenden Feuersteinchen. Auc 
unsere Gegend hat Tausende von Stüc geliefert,2 bie sic in Sypen- 
reihen wie Messerchen, Kratzer, Spitzen gruppieren lassen, unb v i e l e 3 e h n - 
tausendevon weiteren Bruchstücken mit ober ohne menschlichen 
Bearbeitungsspuren. Diese Masse zeugt entweder von dichter Besiedlung ober 
von immer neuer Ablagerung, freiwilliger ober unfreiwilliger, solcher Klein- 
werkzeuge auf einem unb demselben Flec im Lauf von Sahrtausenden. Dichte 
Besiedlung ist bei einem Sägervol ausgeschlossen. Es kommt also nur immer 
erneute Belegung dieses Platzes, wenn auc vielleicht in grossen Zeitabständen, 
in Frage. Diese Überlegung mag wohl auch erklären, warum so verschieben 
entwickelte, urtümliche sowie auch technisch weit gediehene Werkzeuge auf einem 
unb demselben Ort gefunben werden sönnen unb werden.

Was für Feuersteingerätformen finben sich benn nun von diesen Vorzeit- 
menschen ber Mittleren Steinzeit in unserer Gegend? Da entdeckt man u. a. 
F e u e r ft e i n 1 p ä n e, bie als Heine Messer mit abgestumpftem Rücken zuge- 
richtet sind, ober kurze Klingen mit Hohlterben, ferner runbe ober 
längliche, hohe unb plumpe ober breite ober schlanke, an einem Klingenende 
rund- ober breitgeftumpfte Kratzer ober Fellhobel, hebe Dreiecke 
mit schneidenden Längskanten als ° f e i 11 p i t e n (Abb. Tafel 1,1), ober 
seltener kleinfingernagelgrofze scharfe, entweder breitdreiedige ober 
halbmondförmige ober trapezförmigeSpizen, ober bie eben- 
falls seltenen Kleinstichel mit schräger Schneide. Die Kleindreiecke, bie 
wohl einst in Holz- ober Beinschäfte längsseitig als Zacken bzw. Widerhaken 
eingesetzte Harpunenspiten waren, unb bie Kleinstichel weisen nun bie 
Zugehörigkeit unserer Funde zur fleingerätigen Tardendis-Kultur aus, 
obwohl auc bei uns ba unb bort Geräte barunter finb, bie ber anberen, ber 
Forschung besonnten Mittelsteinzeit ultur des Aziliens ähnlic finb. Viele 
biefer Kleinwerkzeuge waren, wie manchmal beibfeitige Heine Einkerbungen 
für Umschnürung ober sonstige Zurichtungen, neuerbings auc einige nord- 
deutsche altsteinzeitliche Grabungsfunde aus bem Moor ausweisen, für 
Schäftung in $ o 13 ober Knochen bestimmt.6 Die als einfache 
Dreiecke gefertigten “feilspitzen waren zahlreich. (Abb. Tafel 1,1.) Gan 
wenige Speerspitzen finben sic barunter; mit ber Abwanderung des 
früheren altsteinzeitlichen Grozwilds in kühlere Gegenden nach bem Ab- 
schmelzen des eiszeitlichen Eises ber Altsteinzeit scheint ber Speer unb Wurf- 
speer an Bedeutung verloren zu huben unb feil unb Bogen muß bie Haupt-
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Tafel I Abb. 1. Seuersteinwertzeuge der Mittleren Steinzeit 
aus Siedlungsgelände der Keuperbergwälder um Hall und Gaildorf und von der 
Liashochfläche von Eschac und Ruppertshofen (Kreis Gaildorf). 1 Stichel in Magda- 
lenienart (altsteinzeitlich) vom Schlegelsberg, 2—5 Dreiec spitzen, 6 Halbmöndchen, 
7—12 “feilspitzen, 13 schiefe Spitze (vgl. auc Textabb. 4,5), 14—17 "feilspitzen als 
Vorläufer jungsteinzeitlicher Art, 18 Kleinstichel, 19—21 querschneidige ‘Pfeilspitzen. 
(1—19 von mittelsteinzeitlichen Fundplätzen, 20 aus Rössener Siedlung von Berns- 
selben (Kreis Mergentheim), 21 von rössen-spiralkeramischer Siedlung vom Wolfs- 

bübl, Weckrieden östlic Hall; zu vgl. bie Pfeilspitze Tertabb. 4,4.)
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waffe dieser bei uns heimischen, am ehesten mit heutigen Buschmännern ver- 
gleichbaren Mittelsteinzeitleute gewesen fein. Viele der Seuersteintleingeräte 
mögen sic auc aus der fischenden Tätigkeit ihrer Verfertiger erflären,] und 
für die Verarbeitung ber jetzt wohl zunehmenden ’flanzentost waren bie ge- 
schäfteten Kleingeräte vermutlich groß genug.

Auf ben mittelsteinzeitlichen Fundplätzen liegen aber auc hochentwickelte 
feilspitzen Don schönsten Formen, mit eingezogener Grundfläche ober gestielt 

unb mit flächiger Netzgeäderbearbeitung. Diese vollendeten Kleinwafsen können 
erst bcm Ende ber Mittleren Steinzeit ober eher noc ber um 4000 allmählic 
einsetzenden Jungsteinzeit angeboren, bie bei uns durc bas Einrücken band- 
keramischer Bauern gekennzeichnet fein bürste. Dabei fei barauf hingewieien, 
dafz in ben Dielen Sahrtausenden ber Vorzeit ganz verschiedentliche menichliche 
Giedlungsnieder chläge auf demselben Fundplaß sic überlagert haben sönnen. 
Es ist wahrscheinlich, dasz bie in ber Ebene um Hall ober um Öhringen unb 
Heilbronn als später bort anwesend zahlreich nachgewiesenen Wohngruben- 
Jungsteinzeitbauern nac Abnahme des Wildbestandes um ihre Dauersieb- 
lungen ber Ebene zum Sagen in bie benachbarten Limpurger, Löwensteiner, 
Waldenburger, Mainhardter, Ellwanget, Welzheimer, Gichwender unb Sricen- 
böser Berge gestiegen sind, letztere wohl von ber Leingegend her, in ber auc 
Jungsteinzeitsiedlungen sitzen müssen. Diese auf Sagd gehenden Sungsteinzeit- 
bauern haben ja auc im Berggelände bei Birkenlohe, Witzmannsweiler (Kreis 
Hall), Neuhütten (5 Beile!) usw. einige geschliffene Sungsteinzeitbeile hinter- 
lassen. Gteinschliff unb Steinbeil kannte im allgemeinen ber Mensc ber Mitt- 
leren Steinzeit noch nicht. Ausnahmsweise erbrachte eine Grabung in ber 
Falkensteinhöhle im oberen Donautal in ber bort 3 m tief im Höhlenboden ge- 
legenen Fundschicht ber Mittelsteinzeit unter ben genannten 9000 Feuerstein- 
werkzeugen ein einziges beilartiges ®erät, einen geschliffenen breiten Meiszel 
aus Feldgestein mit Fassung aus Hirschgeweih.

Auffallend ist bie starte Gleichartigkeit ber mittelsteinzeitlichen Feuerstein- 
tleinindustrie über halb Europa, Nordafrifa unb Kleinasien. Vie Sardendis- 
fultur, ber unsere Mittelsteinzeitfunde am stärksten zugehören, erstreckt sich über 
Frankreich, Belgien, England, Mitteleuropa, Osteuropa. Die Forschung nimmt 
an, daßz sic dieses Tardendisien aus bem Capsien entwickelt hat, „einer afrita= 
nisten Geschwisterstufe des mittel- unb westeuropäischen Magdalenien, dessen 
Name auf bie Freilandfundstelle Safsa (im Altertum Capia, Südtunesien) 
zurückgeht unb dessen Steininventar immer kleiner werdende Formen aufweist. 
Die Frühstufe des Jarbenoifien ist gleichzeitig mit bem Azilien, mit bem es sic 
nicht selten verzahnt unb vermischt" (Peters). Auc bei uns flingt dieses in 
Spanien, Frankreich unb bei uns an ber oberen Donau vorkommende aus bem 
Magdalenien hervorgegangene Azilien ba unb bort in Gerätformen an. Die 
räumlich weitgehende Gleichartigkeit ber Werkzeugformen mag sich erklären 
aus bem früheren weiten Ulmherstreifen des Menschen ber Nacheiszeit bei 
wärmer werbenber Witterung, so dasz über weite Länderstrecken hin bie in 
Jahrhunderten ober Jahrtausenden sic vollziehende Verbindung ber ver- 
einzelten, zeitweise umziehenden, zeitweise festsitenden 
Menschenhorden gut benfbar ist. So manche örtlichen Antlänge zeigen 
sic zwischen unserem unb anberen Gebieten (z. B. bem Federseegebiet ober 
Ansbac ober auc bem Stuttgart-Fellbacher Gebiet).
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Die Fundplätze, also Nast- ober Lagerplätze der Sammler, 
Säger unb Fischer ber Mittleren Steinzeit sind neuerdings 
aufzerordentlic zahlreich auc in Württemberg bis in bie Berge bes Allgäu 
hinein nachgewiesen worden durc bie Tausende unb aber Tausende von Klein- 
gerätfunden aus Feuerstein im Freiland, also aus einer Zeit nac zu Ende 
gegangener Eiszeit, in welcher ber Mensc nicht mehr auf Höhlenunterschlupf 
angewiesen war. Die über unser Keuperwald- unb Albvorlandgebiet hinaus- 
greifenben Siedlungsstriche ber Mittleren Steinzeit fanben sic in ben letzten 
Jahren auc im Süden bes Murrhardter Waldes auf ben Höhen von Nott- 
mannsberg-Ebersberg, über ben Höhenbacheinschnitten um Welzheim, über 
bem Remstal auf ber Höhe von Buoch, auf bem Kappelesberg bei Fellbach, 
auf bem Frauentopf bei Stuttgart, auf ben Höhenrändern bes Nagoldtales im 
Ostschwarzwald, auf ber Schwäbischen Alb bei St. Sobann, Heidenheim unb 
Alrach. Bei Alrac sonnte bie bortige rührige Forschung auch Höhlenmesvlithicum 
im Rappenfels unb Klopfjörgle ergraben. Das Federseegebiet lieferte neben 
zahlreichen Funden sogar eine möglicherweise dieser Zeit zugehörige Hütten- 
stelle mit schiefgestellten Wänden (zeltähnlich). Neuerdings stellte sic Meso- 
lithicum auc bei ber Ofnethöhle bei Nördlingen heraus, bie ja bie berühmte, 
zeitlic nicht sicher bestimmte Schädelbestattung aufweist. Ein großes unb 
reiches Fundgebiet, bas für bas Tardendisien zuerst in Süddeutschland plan- 
mäfzig erforscht wurde, liegt in bayerisch Franken bei Ansbach, ein weiteres im 
Westen im Oberrheintal. Am wichtigsten jedoc ist bie fachmännische Aus- 
grabung ber Falkensteiner Höhle im oberen Donautal bei (Sigmaringen durc 
bie Forscher eters unb Toepfer geworben durc ihre nachstehend noc zu er- 
wähnenden Ergebnisse.

Im allgemeinen handelt es sic sonst durchweg um Oberflächen- 
f u n b e. Grabungsversuche durc Hauptlehrer Schumm auf ben Stubensand- 
steinhöhen bei Blindheim (Kreis Hall) stellten Werkzeuge bis zu 70 cm Boden- 
tiefe fest, ohne auf Feuerstellen zu treffen. Ob auf ber Randhochfläche über 
bem Bühlertal unb feinem Seitenbac bei Bühlerzimmern (Kreis Hall) auf 
mittelsteinzeitlichem Fundplatz im Acker sic abhebende dunkle Erdstellen mit 
kennzeichnend geometrisch geformten Kleinwertzeugen ber Mittleren Steinzeit 
einstige Hüttenstellen gewesen sind, wirb sic schwer erweisen lassen.

Zeitlich lassen sic bie vielen mittelsteinzeitlichen Oberflächenfunde unserer 
Gegend einerseits durc bas Vorhandensein von S t i c e l n an bie A 11 ft e i n - 
zeit, anbererfeits durc bas Vorkommen gemuschelter, ausgeschweifter 
unb gestielter Pfeilspiten an bie Jungsteinzeit anschlieszen (vgl. Abb. 
Tafel 1,1). Nit ber auf ber Schwäbischen Alb vertretenen Renntierjägerfultur 
des Magdalenien (25 000 bis 10 000 v. Chr.) sind wenig unmittelbare Zu- 
sammenhänge in ben Werkzeugformen ersichtlich, wenn man auc bas geome- 
trische Formgefühl (Symmetrie) ber Mittelsteinzeitleute in gewissem Sinne 
als bem ber Magdalenenleute nahestehend empfinben sonnte. Die Liashöhen 
unb Keuperberge unb -täler unseres Heimatgebietes werben wohl sicher vor 
ber Mittleren Steinzeit vom Menschen ber Altsteinzeit von ber Alb 
ber durchstreif worben fein, bie ja Höhlenunterschlüpfe bot. Die Entdeckung 
ber (Spuren bes Altsteinzeitmenschen bei uns ist aber erheblich schwieriger als 
bie Erkennung ber Rastplätze ber Mittelsteinzeitjäger. Gelegentlich kommen 
aber doc Funde vor, bie an bie Altsteinzeit erinnern, unb einige Anklänge

2 Württembergisc Franken
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ober Spuren von Altsteinzeit auf mittelsteinzeitlichen Fundplätzen weisen nac 
rückwärts Neben einigen, aus langen Schmalflingen geformten oticein. In 
Art ber Renntierjägertultur (Schmalflingenfultur III) unb einem schön g-eich- 
geformten Klingendoppelkratzer des Sschwender Nottals (siehe oben bei als 
steinzeit) finden sic in ber Zahl der mittelsteinzeitlichen Sunde Des P d 9 5 
b e r g s bei Gjchwend sogar mehrere gebrungene Spitzen, wie sie ähnlich ber 
Moustiermensch, also ber Neandertaler, fertigte. Andere Schlüsse als bie bes 
Nachlebens alter Formen aus dieser Tatsache zu ziehen, wäre gewagt.

Das Verlassen ber Höhlen in ber Nacheiszeit durc ben Menschen unb bie 
Möglichkeit freien Schweifens unb Lagerns im Gelände bedingt auc bie n e u e 
G i e b l u n g $ a r t, bie ber späteren Kultur ber jüngeren Steinzeit wie quo 
ber vergangenen Altsteinzeit gegenüber größere Beweglichkeit vorauslett. 
jeden Fall war bie Siedlungsart ber Säger, Fischer und Sammler ber 
Mittelsteinzeit anders als bie ber späteren Bauern unb Viehzüchter ber Oung- 
steinzeit. Bei ber Wahl ber Rastplätze ober Lager waren beim Aenichen Der 
Mittleren Steinzeit sichtbar anbere Gesichtspunkte ausschlaggebend als bei der 
Wahl bes Siedlungsbodens durc ben Sungsteinzeitbauern und zviehouchter. 
Ein allzu langes Verweilen auf einer Stelle hatte für eine Säger-SiicerborDe 
ober -sippe feinen Sinn unb Zweck. Wenn ein Währungsgebiet im Raubbau 
erschöpft war, ging es um ein Stüc weiter auf einen neuen, ergiebigen Paß, 
bis auc dieser wieder ausgebeutet war. Zu diesem Wanderleben mit zwiichen- 
liegenber vorübergehender Seszhaftigkeit genügten Zelte ober leichte Hutten 
aus ©eftänge, Zweigen, Schilf ober Fellen, im Sommer sogar offene Seuer- 
stellen. Das mag ber ©runb fein, warum wir von diesen Wildbeutern ber 
Mittleren Steinzeit feine Hüttenstellen ober Wohngruben finben sönnen Vie 
geringen Rückstände solcher einfacher, leichter Hütten sönnen leicht in bem Letten 
Jahrtausend deutscher Bodenbearbeitung vom ’flug zerwühlt ober Zeritreut 
worden fein. Da Feuersteinsuche nur auf offener Fläche, also auf Adern, mbg- 
lieb ist, entzieht sic unserer Kenntnis, welche Geheimnisse im menichlic, un- 
berührten ober wenig gestörten ©elänbe unserer überwachsenen heutigen Aalb- 
höhen in Beziehung auf Wohnstellen ber Mittelsteinzeit stecken. Sn bey Falten- 
steiner Höhle bei Sigmaringen fand sic eine Herdstelle mit viel dvlztpble, 
aber auch im Freiland bes Teutoburger Waldes glaubt ein forscher im unbe- 
aderten Höhengelände solche einfache Wohn- ober Seuerplätze ber Mittleren 
Steinzeit aufgebedt zu buben. Hier liegt für unsere rührige deimatfotichung 
noch eine wichtige Aufgabe!

Wie liegen nun die N ast - unb Lagerplätze b e r 9 i 11 e l ft e i n - 
3 eitjäger unb - fi 1 c er im ©elänbe? Fast immer am Rand von 
Hochflächen, auf Schultern unb Stufen von Berghöhen, über Bachrändern unb 
um Quelltöpfe. Bevorzugt ist ber trodene unb warme Stubenfanbfteinboben 
ober gelegentlich auch Schilfsandsteinboden unserer heute bewaldeten, damals 
wohl fast ober ganz waldfreien Berge. Bei Bühlerzimmern (Kreis Dall), 
sich ausnahmsweise Rastplätze ber Mittleren Steinzeit auf ber 2ettentoble 
finben, wurden auch sandsteinreichere Bachrandlagen ausgewählt! Auf ber 
Fricenhofer Höhe unb um Ruppertshofen liegen freilich viele, gerade unserer 
ergiebigen Fundplätze auf Liaslehmboden, ber aber doc auc Sandbeimijchungen 
aufweist. Der Wald bürste in jener Zeit in ben Tälern unb Ebenen erwachsen 
fein, während besonders bie einem auffommenben ’flanzenwachstum nicht
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Tafel II Abb. 1. Siedlungsplat (Rastplatz) ber Säger unb Fischer der Mitt- 
leren Steinzeit (auf ben Hängen über bem Rotbach) bei Ruppertshofen (im 

Keuperbergland südlic Gaildorf).

Tafel II Abb. 2. Ein solcher Siedlungsplaß bei Blindheim über demohrntal auf 
Stubensandsteinflachhang (®be. Michelfeld, südlic Neunkirchen, Kreis Hall).

2*
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günstigen Gandhänge und -hochflächen erst spärlichen Bewuchs ausgewiesen 
haben mögen. An der Grenze von Steppe und Wald boten sic den von 
Sammeltätigkeit, Jagd und Fischfang lebenden Menschen besonders günstige 
Lebensbedingungen. Die Waldbäume waren nac der Eiszeit erst langlam 
wieder eingewandert. Grofze Arwälder werben noc nicht dagewesen sein, 
sondern man bars sic parkartige, ziemlich offene Landschaften mit vereinzelten 
Waldgruppen ober auc Talwäldern ober Hanggehölzen besonders aus Eide, 
bann auc bestanden von Erle, Weide, Birte, Legföhre und Söhre, ferner viel 
Haselnuszgebüsc vorstellen. Den Grund zu dieser Auffassung gibt bie Vollen- 
analyse ber Mittelsteinzeitschichten des Federseemvors, b. h. bie Seftitellung der 
auf einem Kubikzentimeter der moorigen Fundschicht tommenben Blütenitaub- 
törner nac Art unb Zahl. Eine Landschaft nac diesen Gesichtspunkten unb 
Erkenntnissen stellt ein von ber Künstlerhand eines Borgeschichtsfreundes (Pieter 
Franc, Oberlimpurg) gemaltes Bild mit Blic vom Hagberg im Kreis. Sails 
borf, zwischen Welzheimer Wald unb Limpurger Bergen, auf bie östlich ge- 
legencn besiedelten Höhen bar8 (in ber mittelsteinzeitlichen Abteilung ber DDT- 
geschichtlichen Gchaujammlung des Historischen Vereins für Württembergiic 
Franken in Schwäb. Hall, Untere Herrngasse 10).

Uns heutigen Menschen auffallend ist bie m i 11 e l ft e in 3 e i 11 i c e 3 e - 
vorzugung ber Höhenlagen durc ben bamaligen Aenicen 
Dafür lassen sic verschiedene einleuchtende Erklärungen geben. Ein ®runb 
mag bie schon erwähnte Tatsache gewesen fein, daß bie Talgründe am meisten 
vom ’flanzenwuchs, besonders vom stetig zunehmenden Waldwucs beichlag- 
nahmt unb schwierig zu begehen gewesen fein mögen. Die meisten bürsten auch 
sumpfig gewesen fein. Der stärkere ’flanzenwuchs ber Tiefe wirb gefährlichen 
Sieren mehr Unterschlupf gewährt haben als bie freieren Höhen. Bor allem 
aber hatten diese Anhöhen ben Vorteil ber Ausschau unb Übersicht, unb Steund 
unb Feind war von weitem zu erkennen. SD ist es erklärlich, daß ber höchste 

untt bes Kreises Gaildorf, ber Hagberg (585 m), einen großen mittelitein- 
zeitlichen Fundplatz aufweift, unb daß auf bem bie Haller Landichaft über 
ragenben Einkorn ebenfalls solche Funde vorliegen. Nicht ausgeschlossen er-
scheint zum Seil auch gegenseitige Sichtverbindung einzelner auf verichiedenen 
Bergen unb Höhen sitzender Gruppen von Menschen, etwa durc Feuer- ober 
Rauchzeichen.

Von Natur gegeben unb viel ausgenützt sind bie vom Albvorgelände ber- 
führenden durchgehenden Höhenzüge (wohl auch Höhenwege) bes Rückens ber 
Frickenhofer Höhe, bes Lintaler unb Steinenberger Kammes, bes Büchelberger 
Grates, ber Waldenburger Berge. Geeignet waren auc bie Höhen runb um 
Gschwend ober bie Hochflächenränder bei Kirchentirnberg unb Welzheim, bei 
Reippersberg, bie Kocherhöhen über Untergröningen unb Sulzbac a. K., bie 
Höhen beim Hinter- unb Vorderlangert (Fichtenberg) unb beim Srlenhof 
(Hausen an ber Rot) unb über bem Ruppertshofener Rottal (Abb. Sasel II, 1) 
ober bie Höhengebiete bei Neunkirchen (Kreis Hall, Waldenburger Berge, 
Abb. Sasel 11,2), über bem Brettachtal im Mainhardter Wald, bei reporit 
in ben Löwensteiner Bergen, an ber Höhenstrasze bei Kaisersbach im Wels- 
beimer Wald, ober Berge, bie einem Bergmassiv vorgelagert sind, wie ber 
Gchlegelsberg bei Talheim-Vellberg, ber Hornberg bei Abtsgmünd, ber 
Wunnenstein vor bem Löwensteiner Bergland unb ber Wartberg bei deil- 
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bronn. Besonders gute Beispiele günstig gelegener gegen Wasserläufe DDL- 
springender Höhentöpfe bieten ber Stiefelberg bei Bröcingen über dem Kocher 
unb bie zur Fischac vorspringende Höhe über Herlebach. Sie alle beherbergen 
Mittelsteinzeitfundplätze. Auc Lagen auf Stufen am Fuß von Bergzügen sind 
neuerdings als mesolithisc befiebelt ersannt, 3. B. im Übergang bes Fuszes ber 
Waldenburger Berge zur Hohenloher Ebene, unb schlieszlic noc Randlagen 
über tief eingeschnittenen Muschelfalttälern über Kocher unb Bühler besonders 
an ber Einmündungsstelle von Seitenbächen, bie Höhentöpfe am Rand ber 
Hochebene schaffen, so bei Eltershofen unb Antermüntheim (Kreis Hall).

Die mittelsteinzeitlich besiedelten Gebiete bes heutigen Keuperwaldes ge- 
hörten im Mittelalter unb gehören noch heute zu ben besten Sagbgebieten 
Nordostwürttembergs unb waren schon in frühgeschichtlicher Zeit königliche unb 
im Mittelalter kaiserliche, klösterliche unb grundherrschaftliche Sagdgründe erster 
Ordnung. Diese ©egenbcn finb auch heute noch besonders reich an ben von 
ben sammelnden Mittelsteinzeitfrauen unb -findern sicher sehr begehrten 
Wildfrüchten: Beeren, Wurzeln, Haselnüssen, Pilzen. Süfzwas ex- 
muscheln lieferte ber Kocher in Menge, Svrellenund Krebse bie Bäche, 
früher wahrscheinlich auch Lachse. Auc S c n e c e n scheint ber Mensc 
jener Zeit gegessen zu haben, wie auf Grund zahlloser Schneckenhausfunde ber 
Falkensteiner Höhlengrabung geschlossen wird, am Federsee unb an sonstigen 
Seen auc bie Wassernusz. Die Durchschlämmung ber Siedlungserdschicht ber 
Falkensteiner Höhle durc ihre Erforscher Peters unb Toepfer lieferte auc 
zentnerweise Fisc schuppen, so baft ber Mittelsteinzeitmens c ein grosser 
Fischer gewesen fein muß; das weisen neben ben schön geschnitzten wider- 
hakigen Beinharpunen ber Höhlen bei Tiergarten (obere Donau) auc bie Be- 
vorzugungen von Was erlagen bei uns unb überall, 3. B. in ber Mar Branden- 
bürg, aus.

Das 8 a g b w i l b dieses Menschen, bei bem Haustiere bis jetzt noch 
nirgends nachgewiesen werden tonnten, ist durc bie obenerwähnte Grabung 
in ber Falkensteiner Höhle bei Tiergarten (Donau) nun ausgiebig besannt; ge- 
jagt unb gegessen wurde Edelhirsch unb besonders N e, brauner 
Bär, Wildrind, Wildschwein, Dachs, Fuchs, Wildtatze, 
Baummarder, Eichhorn, Fischotter, Heinere N agetiere 
unb allerlei Vögel. Besonders scheint auc Biber geschätzt gewesen zu 
fein, ber bei uns sicherlich auc in unseren bamals wohl sumpfigen Fluszniede- 
rungen gelebt hat, wie Bac- unb Flusznamen ausweisen sönnen, so bie 
Biber(s) im Kreis Hall ober bas Biberloc unterhalb ber mittelsteinzeitlichen 
Höhensiedlungsstelle bes Kieselbergs am Kocher (bei Brödingen). Die einstige 
Anwesenheit des Biber in württembergisc Franken ist ja schon vom eiszeit- 
lieben Fund von Biberzähnen in ben Geröllichichten des Sandbuc bei Kirch- 
berg an ber Jagst an bewiesen bis zu ben Biberresten in ber Mergentheimer 
Bronzezeitsiedlung an ber Karlsquelle.9

Wie steht es nun mit der Kultur bes Menschen ber Mittleren Steinzeit? 
3n ber Mar Brandenburg unb am Federsee glaubt man auch bie e r ft e 
Herstellung von Töpfen durc Tonbranb auf dieser Menschheitsstufe 
ber ausgehenden Mittelsteinzeit gefunben zu haben (etwa 6000 bis 4000 v.Chr.). 
Solche Töpferei fehlt in ber Mittleren Steinzeit ber Frickenhofer Höhen, ber 
Limpurger, Welzheimer, Mainhardter, Löwensteiner, Waldenburger, EII-
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wanger Berge noc völlig. Auc scheint bei unseren einheimischen, wenig leßz- 
haften Menschen dieser Zeit die K u n st, abgesehen von der Nuß-Echnitztunit,10 
gering gewesen zu sein. Bekannt sind gelegentlich in Höhlen ergrabene 
Gchmuc anbänger, durchbohrte Schlundzähne eines karpfenartigen Fiiches 
(Galfensteiner Höhle, Donau), durchbohrte Hirschgranteln und Mittelmeer- 
schnecken! Ob ein aus mittelsteinzeitlichem Fundplat bei Wizzmannsi eiler 
(Kreis Hall) gesunbener schöner geschliffener tropfenförmiger Steinanbänger 
ber Mittleren Steinzeit zugerechnet werben darf, ist nicht gan sicher; Schleif- 
technit ist im allgemeinen zu dieser Zeit nicht nachgewiesen unb erst bem 
Menschen ber nachfolgenden Jungsteinzeit Vorbehalten gewesen. Auc hat 
dieser phallusartige Anhänger ein gutes ©egenstüd in einem Fund aus spiral- 
keramischem Siedlungsgelände im Kreis Mergentheim11 unb aus einem 
alamannischen Neihengrab.12 (Abb. Tafel II, 3.) immerhin scheint das Sund- 
gebiet bes Waldenburger Berglands13 im allgemeinen späteres Mesolithicum 
gegenüber bem ber Höhengebiete bes Streifes Gaildorf zu haben. Querichneidige

feilspitzen, viele gut bearbeitete Klingen, schöne neolithische Pfeilspitzen 
sprechen für Spätzeit, so bafe auch ber erwähnte Anhänger ber endmesolithiichen 
Zeit angehören sonnte. Eine Geistesäuszerung des Mittelsteinzeitmenichen 
scheint auc eine in ihrem Sinn nicht recht klare zeltähnliche (?) Aißzeic- 
nung auf einem Heinen länglichen N ö t elst ü c14 von einem ergiebigen 
mittelsteinzeitlichen Fundplatz bei Eschac (Dietenhalde) zu sein. (Abb. 
Tafel II, 3.) Dieses Rötelstüc zeigt deutliche Reibflächen, unb ber abgeriebene 
Rotfarbstoff mag zum Färben von Leder, Holz ober ber menschlichen baut 
(Tätowierung?) gebient haben.

Über das Rassische des Mittelsteinzeitmenschen unseres Landstrichs läszt 
sich aus gänzlichem Mangel an Bestattungsfunden nichts sagen, als daß man 
angesichts ber im europäischen Gebiet bes Tardendisien unb Sizilien fast aus- 
schlieszlic zu finbenben Kleinwerfzeuge hier an eine kleinwüchsige Rasse denken 
möchte; dieser Rasse steht im Gebiet des Nordens mit mehr grobgerätiger 
Werfzeugfultur unb im Gebiet einer Mischung von Grob- unb Feingerät eine 
grofzwüchsigere Rasse (nordische?) gegenüber. Den Kleinwerkzeuger unb 
Waffen ber Tardendis- unb Azilleute sönnen übrigens auch größeres Werk- 
Zeug unb größere Waffen in Holz (Keulen, Holzspeere) ober Bein zur Geite 
gestanden haben, die uns eben in ben vielen Freilandplätzen nicht erhalten sein 
sönnen. (Die zahlreichen Feuersteinwerfzeuge muß man sic sowieso durc die 
mit ihrer Hilfe bearbeiteten vielleicht noch zahlreicheren Holzwerkzeuge und 
-gegenstände unb durc solche aus Bein, Horn unb Seber ergänzt denken.) 
Einige französische unb portugiesische Stelettfunde, bie Heine mittelmeerische 
Menschen erschließen lassen, weist man ber Mittleren Steinzeit zu.

Über bas Geistesleben biefer halb nomadischen Menschen läßt sic 
nach ben Funden wenig Wesentliches sagen, soweit man nicht gewisse spanische 
Höhlenzeichnungen biefer Zeit zurechnen will. Diese zeigen auffallende Ctili- 
sierung, was mit ber geometrischen Werkzeuggestaltung zusammenpassen würbe, 
unb Neigung zur Gruppendarstellung (statt Einzelmenschen). Man könnte sich 
bei ber Vielzahl von Kleinfunden auf einem einzigen ’lat wohl eine ent- 
sprechende Menschengruppe mit etwas organisiertem Zusammenleben vorstellen, 
wie sie bann bie darauffolgende Setzhaftigkeit ber Jungsteinzeit noch stärker 
mit sich bringen mufzte.



Tafel II Abb. 3. Von Mittelsteinzeitjägern beritztes, abgeriebenes Rötelstüc 
(a unb b, nat. Grösze) vom Siedlungsplatz „Dietenhalde" auf der Liashoch- 
fläche nördlich Eschac (Kreis Gaildorf). 2 geschliffener Steinanhänger vom 
mittelsteinzeitlichen Siedlungsplatz bei Witzmannsweiler (südlic Neunkirchen, 
Gde. Michelfeld, Kreis Hall), 3 Vergleichsstüc zum vorigen, aus einem 
Alamannengrab von Aufhausen (Kreis Geislingen). (2 unb 3 nat. Srösze.)
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Eine Durchsicht all der Dielen mittelsteinzeitlichen Funde unseres Gebiets 
erweist auc vielfache Beziehungen zu der unserer Mittelsteinzeit sic an- 
schlieszenden Jungsteinzeit (Neolithicum, 4000 bis 2000 v. Chr.) in ben 
Formen unb Bearbeitungen ber Feuersteingeräte. Mit einem Teil dieser Funde 
mag es sic verhalten wie mit ben hochentwickelten "Tfeilspitzen mittelsteinzeit- 
licher Höhenfundplätze; sie tonnen von auf den Bergen jagenben späteren Sung- 
steinzeitleuten stammen, bie naturgemäß auc Rasten auf Höhen, über Bächen 
unb an Duellen bevorzugt haben werden. Andererseits finben sic aber nac 
neuesten Feststellungen nun auch unter ben Feuersteintleinwerkzeugen unserer 
heimatlichen Zungsteinzeitdörfer um Hessental unb um Niedersteinac (Kreis 
Mergentheim)15 einige wenige, bie mittelsteinzeitliche Form unb Bearbeitungs- 
art zeigen. Die wirklichen Leitformen unserer mittelsteinzeitlichen Sardenvis- 
fultur, bie geometrischen Dreiecke unb Halbmöndchen, fehlen jedoc in unseren 
Sungsteinzeitsiedlungen ganz, während sic vereinzelte, sonst für bas späte 
Jarbenoifien kennzeichnende trapezförmige quericnei- 
digefeilpiten auc in unserem Neolithicum aufweisen 
I a H c n.16 (Abb. Tafel 1,1, 19—21.) Beachtenswert ist, daß sechs Fundpläßze 
mit rein mittelsteinzeitlichen Werkzeugen auf ben Höhen über Kocher, Bühler 
unb Geitenbächen bei EItershofen unb Bühlerzimmern—tieferliegenb als alle 
übrigen in ber höheren Keuperbergstufe sic finbenben mittelsteinzeitlichen Rast- 
plätze auftreten in jungsteinzeitlic besiedeltem Raum ber Hohenloher Ebene, 
allerbings hier wieder auf Höhenrändern, bie sic durc in ben Muschel alt ein- 
getiefte Bachtäler ergeben haben.

Im übrigen ist es sehr wahrscheinlich, baß besonders bei bem so der- 
schiedenen Landschaftscharatter Nordostwürttembergs bei uns bie Horden 
ober (Sippen ber Mittleren Steinzeit neben ben Stäm- 
men eingemanberter Sungsteinzeitleute Diele Sahr- 
b u n b e r t e lang gelebt haben, erstere in bem für bie neu eingewanderten 
Ackerbauern ber Jungsteinzeit unwirtschaftlichen Bergland, letztere in bem für 
bie Säger unb Fischer ber Mittleren Steinzeit wenig begehrenswerten Lehm- 
gebiet ber Haller unb Hohenloher Ebene. Dabei sind bann alle möglichen Be- 
rührungen unb Mischungen ber Culturen unb Menschenverbände bentbar.

Die jüngere Steinzeit
(Neolithikum, 4000 D. Chr. bis 2000 v. Chr.)

Es finb in ber menschlichen Geschichte bes württembergisch-fränfischen Ge- 
biets wohl faum je so einschneidende Veränderungen nor sic gegangen als in 
jener großen Zeitwende ber Einwanderung ackerbautreibender 
unb viehzüchtender Stämme aus bem Osten unb Westen 
Europas in unsere Kocher-, Jagst-, Tauber- unb mittlere Neckarlandschaft. 
Vom Steppentlima ber Nacheiszeit müssen große trockenere Lehmplatten in 
ber Hohenloher unb fränkischen Ebene noc waldfrei gehalten worden fein, Ge- 
biete, an bcnen ber mittelsteinzeitliche Säger unb Fischer ber parfartigen 
schwäbisch-fränkischen Keuperbergwälder feinen Geschmac hatte finben sönnen. 
Auf weiten, über Wasserscheiden unb Talfurten laufenben Trottpfaden müßen 
donauländische Sungsteinzeitleute babergejogen fein, 4 bis 
3 Sahrtausende oor Christi Geburt, zuerst in kleinen Gruppen vortastend, bann
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in gröfeeren Gchüben mit Sac und Pac mit ein paar Rindern, mit Ziegen 
und Schafen, mit Lederbeuteln voll kleinkörnigen Saatguts (Emmer und Ein- 
torn),1 mit handgrofzen Geröll- und Bruchstücken zähen schliffähigen Feld- 
gesteins in ber Felltasche. Von Wörnitz und Altmühl her muß ber Hqupt- 
einstrom dieser aus bem Osten stammenben bandteramiscen 
Bauern erfolgt sein über das Ries auf später viel begangenem überlandweg 
(„Nibelungenstrasze")2 unb feinen Seitenästen unb gleichgerichteten Neben- 
pfaben 3. B. über bie Rothenburger Gegend nac bem Taubergebiet einerseits 
unb über bie Höhen zwischen Kocher unb Sagst andererseits, auf einem Haupt- 
sträng über Ellwangen unb Hessental, Untermünfbeim, Öhringen nac Wimpfen 
zu an Heilbronn vorbei. ‘

In denselben Jahrtausenden tauchen Heinere Gruppen von West- 
Leuten, benen ebenfalls Viehzucht unb Ackerbau besannt mar unb beren 
Stammverwandte in ben “fahlbauten an ben oberschwäbischen unb schweize- 
rischen Seen eine blühende Kultur entwickelt haben, ba und dort in ge- 
f i c e r t e n $ ö b e n l a g e n ber ackerbaufähigen Landschaft auf. Es finb bies 
bei uns bie Träger des 9 i c e l s b e r g e r K u I1 u r f r e i f e s ,3 ber sic von 
ben Nheinlanden aus besonders bis nac Hessen, Böhmen unb kapern hin 
ausgedehnt hat. Vom Rhein her ziehen sic die Hößlensiedlungen dieser West- 
leute ben Neckar herauf, über Wimpfen,* Obereifesbeim? Neckarsulm, Neckar- 
gartach,” Heilbronns ben westöstlichen überlandweg („ Nibelungenstrafze") ent- 
lang in bie Segenb von öbringen9 nac Hall mit ber befestigten Höhensiedlung 
Oberlimpurg,lüber bas Bühlertal bei stabet,11 unb vom Neckar aus ben 
Kocher herauf auf eine Bergnase bei Kochersteinsfeld.12 Eine Reihe schmal- 
unb ipitnadiger undurchbohrter Rund- unb Ovalbeile1 
finbet sic im Zug ber Linie dieser Siedlungen, einzelne weiterhin über bem 
Kocher (bei Braunsbach),14 auf ben Höhen zwischen Kocher unb Sagst bei 
Eberstal15 unb über ber Jagst bei Dörzbac (Flur Bild)16 unb Mistlau.17 Auc 
das Saubergebiet, bas fast alle jungsteinzeitlichen Kulturen aufmeist, bat solche 
westischen Rundbeile geliefert bei Münsters unb Sechselbac19 unb eine 
Michelsberger Hangsiedlung am Wintersberg bei Schäftersheim20 mit Teilchen 
babei unb Hockergräbern unb eine ausgiebige Siedlung dieser Art am Sauber- 
nebenbac Gollac auf bem Altenberg bei Burgerroth (bayerisc).21 Sn ber 
Zeitspanne von 3000 bis 2000 v. Chr. haben bann weitere westische Ein-und 
Durchwanderungen neuen Einfluß dieser Art gebracht (siehe unten: Aichbühler 
Kultur unb besonders Glockenbecherleute). Westische Beile sind, soweit sie 
nicht burd) Einwohner (als Blitzsteine) dahin verschleppt morben sind, auc 
über bie Keuperwaldhöhen in bie Löwensteiner Berge bei Reuhütten, 22 in bie 
Waldenburger Berge bei Witzmannsweiler (in ber Segenb bes überlanbmeges 
Heilbronn —Löwenstein, Seilbronn—Hall)23 unb Goldbac (Waldenburg)," auf 
anberen westöstlichen Höhenpfaden in bie (Slimanger Berge bei Seifelroth“ in 
ber Richtung auf bie Solbbergfieblung bei Nördlingen unb auf ber porge- 
schichtlichen „Kohlstrafze" auf ben Eintornhöhenzügen26 in Richtung ©chwä- 
bische Alb, neuestens ein westisches Rundbeil auch bei Hellershof an ber Höhen- 
strafte von Gschwend nac Welzheim,2a während ber westlic gelegene Kreis 
Backnang bei Allmersbach27 feine entsprechende Zuwanderung sicherlich un- 
mittelbar westherwärts bekommen bat aus bem mittleren Neckargebiet um 
Bietigheim—Ludwigsburg—Hartenec.28
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Wesentlich bedeutender und volkreicher ist diesem Westeinstrom gegenüber 
der obenerwähnte von Osten her gewesen. Die Hauptsiedler Württembergisc 
Frankens zwischen 3500 und 2500 v. Chr. sind jene donauländischen 
Bauern gewesen, die nac der Form ihrer tönernen bandlinienverzierten 
Kürbistöpfe Spiralferamifer ober Linienbandferamifer ge- 
heizen werden. Sie sinb die ersten, die in unserem Gebiet ganze, umfangreiche, 
bevölferungsteiche Dorfsiedlungen angelegt haben: Um Heilbronn 
unb N e c a r 1 u I m ,20 um Weinsberg unb Öhringen, um Hall, 
um Mergentheim, um Niederseinac nordöstlich Creglingen,30 
nördlic Creglingen bei Bernsfelden,31 wie auc im angrenzenden fruchtbaren 
Mainebenengebiet des bayerischen Bezirksamts Alffenheim. Sm Gegensatz zu 
bcn von ben westischen Michelsberger Weidebauern bevorzugten Bergkuppen 
unb Flutzhochgestaden waren es bie in ber Nacheiszeit wegen ihrer natürlichen 
Trockenheit waldlos gebliebenen Steppenheidegebiete unserer Löszflächen unb 
Bodenwellen,, welche von ben neuen Bauern ausgesucht, besetzt unb künftig 
(unb von ihren vielfältigen Nachfolgern bis heute) durc Beackerung waldfrei 
geworben sinb. Nicht Bagdwaldgebiete unb Bergbäche wie bie mittelsteinzeit- 
liehen Säger, nicht Flufzläufe unb Höhentöpfe wie bie Westleute ziehen diese 
Ostbauern an, sonbern ber weiche, steinsreie, fruchtbare Lehm unseres fränkischen 
Ebenengebiets. Auffallend zahlreich an ihren obenerwähnten ostwestlichen Ein- 
wanderungswegen entlang ruhen ihre zerfallenen Dorfsiedlungen im Acer- 
lehm, bie ber Pflug ber späteren deutschen Besiedlet oftmals als dunkle Erb- 
siede blofzlegt ober aus bereu Oberfläche ber Heimatfreund ihre bandlinien- 
verzierten Topf refte ober ihre steinernen Aderbaugeräte birgt, bie 
unsere württembergisch-fränkischen Heimatmuseen unb ^rivatfammlungen heute 
zeigen. Cines ber Dörfer dieser Spiralkeramiter, bas offenbar von ihnen später 
aufgegeben worben ist, bei Hessental im „Gtündle", hat trotzdem noc aus bem 
Fundgelände 7 ihrer flachgewölbten steinernen Hacken (meist in Bruchstücken) 
ergeben;33 dies ist ein einbrudsvoller Beweis ihres Hacbaus, dessen 
Körnerertrag34 mit ben in jeder spiralkeramischen Siedlung sic vorfinbenben 
Reibmühlen ft einen zerquetscht worben ist. Auc schwereArbeits- 
hämmer finden sic vielfach in ihrem Siedlungsbereic ober an ihren Wegen, 
so am Kocherübergang bei Antermüntheim (Oftweftüberlanbweg: „Nibelungen- 
strafte"), im Kreis Öhringen bei Adolzfurt, Zweiflingen, Waldenburg-Anter- 
mühle, Ohrnberg (Ruckardshausen), bei Maulac in ber Nähe Crailsheims, 
im Kreis Künzelsau bei Rossac unb Dörzbach, im Kreis Mergentheim bei 
Neubronn, Waldmannshofen unb Frauental, unb mehrfach im Heilbronner 
unb Neckarsulmer Siedlungsgebiet, vereinzelt wohl in neuerer Zeit verschleppt 
ober bei einstigen Durchzügen auc im Keuperwaldgebiet des Mainhardter 
Waldes bei Neuhütten3s unb Wüstenrot.36 Seltener treten ihre durchlochten, 
gebrungenen, fast fugeligen Schvllenschlegel auf, so bei Unterhosen im 
Ohringischen,37 im bandkeramischen Siedlungsgelände bei Sroszgartac,38 auf 
ben Hochflächenäckern des Schaalhofs bei Braunsbach am Kocher, auf Acker- 
gelänbe ber Hochfläche über Dörzbac an ber Sagst, ober an ber Grenze Würt- 
tembergisc Frankens im badischen Bauland bei Dainbac (4 km westlic 
Mergentheim).30 Besannt sind bie st einer neu fligicharen dieser 
frühen Bauern, lange schmale Keile mit Durchbohrung am bideren Cnbe für 
bie Befestigung, beren schönste aus bem Ackergelände auf ben Höhen zwischen
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Sasel in Abb. 1 und 2. Bandkeramische Sonscherben mit mehrfarbiger B e - 
malung, aus einem groszen Gehöft mit bemalter Geramis und mit Groszgartacher 
und Hintelsteiner (Stichband-) Geramis in Flur „Mühlpfad" bei Groszgartac. 

(Schliz-Museum Heilbronn.)
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Kocher und Sagst bei Crispenhofen40 stammt, während die zierlichste (nur 
11 % cm lang) als Lesefund von einem Steinhaufen am Ackerrand beim Reifen- 
hof (Hall) geborgen worden ist.41 Beide Stücke mit schönen Durchbohrungen 
zeichnen sic neben ihrem schönen Schliff dadurc aus, bafe sie aufzer ber 
richtigen Durchbohrung an anberen (Stellen noc eine Art von nicht durch- 
geführten Versuchsbohrungen aufweisen, bie manche Forscher als „Schut- 
bohrungen" ritueller Art ansprechen. Diese nur angebeuteten kreisförmigen 
Vertiefungen zeigen, bafe es sic um $ o h l b or u n g e n mit Hilfe eines 
Hohlknochens handeln mußz, besonders deutlic an einem angebohrten „Schollen- 
schlegel" von Grofzgartac.42 Dieser „Hphlbohrer" hat sich bei ber Härte des 
zu durchbohrenden zähen Hornblendeschiefer- bzw. Kieselschiefergesteins start 
abgenützt unb das Bohrloc nimmt somit allmählich schmäleren Durchmesser an 
an beiben besprochenen Stücken. Der am Schluß herausgefallene Bohrkern 
muszte fegeiförmig gewesen fein; tatsächlich sonnte in ber bandkeramischen Sied- 
lung von Rössener Art im Haspac bei Hall-Hessental aus einer Wohngrube 
ein solches fegeiförmiges „Bohrzäpfchen" gehoben werden.43 Die schöne 
schwarze Kieselschieferpflugschar von Crispenhofen läszt noch eine anbere tec- 
nische Beobachtung zu: An einer Längskante finb zum Teil durc ben Glatt- 
schliff schon verwischte Sägerillen zu beobachten, wie sie ein unfertiges grosses 
Gtüc von Waldmannshofen (Kreis Mergentheim) als Zeugnis ber Entstehung 
eines solchen Steinwerkzeugs noch deutlic geigen kann," ähnlich ein zähes 
Gesteinsstüc mit Sägeschnittrinne von Groszgartach.45 Die technische 
Fertigkeit bi es er Sungsteinzeitleute in ber Steinbearbeitung 
steht aufzer allem Zweifel unb läszt einen Rückichlus zu auf anbere Errungen- 
schäften ihrer Handfertigkeit, bie uns wegen vergänglicheren Werkstoffes nicht 
erhalten geblieben finb. Von ihren Pfriemen unb Beinnadeln, bie im Freiland 
längst verwittert finb, berichten nur noc einige in Wohnstellen bei Hall aus- 
gegrabene feinförnige Sand ft einplatten mit Schleifrille n.46 Von 
ihrem Kunstsinn zeugen nicht nur bie spiralig ober winklig bie halbkfugligen 
Töpfe umziehenden eingetieften Zierlinienbändet, sondern auch weisz-rot 
streifenbemalte Lehmverstrichbrocken von Hüttenwänden in Sroszgartac (band- 
keramisch; Rössener Hüttenstellen mit Spiralferamit babei).47 Von Bedeutung 
ist eine Besonderheit des bandferamischen Sropzgartacher Siedlungsge- 
biets, bie einzig in Württemberg dasteht unb deutlic nac bem 
unteren Donaugebiet weist: Es ist bie an fpiralferamifchen Töpfen eines grofzen 
Gehöfts im „Mühlpfad" ((Spiralferamit zusammen mit Groszgartacher unb 
Hinkelsteinkeramif) unb im Kappmannsgrund III ((Spiralferamif) unb Wetter- 
loc zutage gefommene bemalte Geramis in gelb-weiß-roten 
Bogenbändern unb Ziczacbändern auf geschwärztem ober braunem 
Untergrunb.48 (Abb. Tafel III.) Sie scheint in Groszgartac Hand in Hand 
mit ber ermähnten Wandbemalung gegangen zu fein unb ist demselben Stil- 
gefühl entsprungen. Als Rotfärbemittel für Wände, Felle, Stoffgewebe unb 
bie Haut ber Bewohner selbst biente R ö t e 1,49 ber in ben Siedlungen bei 
Hall-Hessental mehrfach gefunben morben ist unb zum Teil mie ber Werkstoff 
ber guten Feuersteinwerkzeuge Einfuhrgut zu fein scheint. Die Bearbeitung ber 
Feuersteine in Spitzen, Bohrern, selten Stichel-, häufig Klingenkratzerform 
zeigt zum Teil Gewandtheit unb Fertigkeit auch in ber in ber Mittleren Stein- 
zeit noc nicht geübten Flächenbearbeitung. Ein daumengroszes unb -dickes
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Tafel IV Abb. 1. Gesichtsnachbildung der Bandkeramiter 
von Sechselbac (Kreis Mergentheim), aus gebranntem Ton. 

(Nat. Grösze.)

Tafel IV Abb. 2. Scherben von Ziertöpfen der Rösener Siedlung auf ben 
„Saaläckern" (östlic Hall).
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rund- und glattgeschliffenes längliches Gebilde aus schwarzem Argestein, am 
unteren Ende etwas verdickt (Phallus?) aus dem spiralferamischen Sieblungs- 
bereic in Gechselbac (Kreis Mergentheim) zeigt ganz die Form eines vom 
Ackergelände bei Neunkirchen (Kreis Hall) stammenden durchbohrten An- 
hängers (Abb. Tafel II, 3 Nr. 2), dem ein ganz ähnliches Stüc aus einem 
Alamannengrab von Aufhausen gegenübersteht (hier wohl wiederverwendeter 
Fund aus ber Steinzeit!). Aus dem ergiebigen spiralkeramischen Sieblungs, 
gelänbe von Sechselbac bietet ein besonders bedeutsamer Sund 
sogar ein in blaugrauem Ton geformtes, Heines Menicen- 
a n t (i 1350 dieser Seit vor 5000 Jahren, ber einzige Fund dieser Art im Sanbe! 
(Abb. Tafel IV, 1.) Eine anbere tongebrannte spiralkeramische Bildnerei, wohl 
ein als Schnuröse bienenber seitlicher Knopfansat eines Gefäßzes, hob Ccliz 
in Gestalt eines ziegenähnlichen Jiertopfes aus einer Wohnstätte von CrpB- 
gartad).51 Der Fund einer kleinen tönernen Kub von ber spiralteramiichen 
Siedlung beim Viesenhäuserhof in ber Segenb von Cannstatt52 beutet auf die 
Haltung von Vieh unb ihre lebenswichtige Bedeutung für diese Sungiteinzeit- 
bauern. Eine grosze, durch Baumstämme abgegrenzt gewesene schwarze Slüche, 
wohl ein Viehpferch, tonnte durc Srabung im Steinzeitdorf „3m 
Sründle” bei Dall-Hessental festgestellt werben.53 Zähne unb Knochen, von 
N i n b , 3 i e g e, S c a f unb S c w e i n haben bie Srabungen bei Heilbronn 
unb Hall auc aus ben vielen Wohnstellen zutage geförbert neben sehr wenig 
3agbwilbreften. Feuersteinpfeilspitzen sind im Gegensatz zu unseren ^offener 
(Sieblungen54 in unseren spiralkeramischen recht selten. all dies fügt sic zum 
Sefamtbilb aderbautreibenber unb viehzüchtender spiralkeramischer Bauern 
unseres Heimatbodens.

Das Bild einerDorfanlage im typisch f lachwelligen Lehmgelänbe 
bietet bas mit 60 Hütten unb Wohnstellen eingemessene spiralferamisce 
Dorf „3m Gründle" 2 km östlich Hall-Hesental. Auf bem Namm ber 
Bodenwelle zieht ber grofze überlanbweg der sicher schon in ber Steinzeit als 
$ r d 11 p f a b vorhanden gewesenen „Nibelungenstrase" unmittelbar 
am Dorfrand dahin, während bie Hüttenstellen am ostwärts geneigten Flach- 
bang in einer Breitenausdehnung von 400 m sic nicht ganz bis zur Sohle ber 
Bodenwelle herunterziehen. Jenseits des Grundes, ber burd) seine bei 
Srabungen zutage gekommene Vermoorung einstige Ballerhaltigteit 
anzeigt, steigt bas heutige Wiesengelände zu ben Waldhöhen ber Limpurger 
Berge (Einfornausläufer) auf, ein gutes Selänbe für Viehweide unb Schweine- 
mast.55 Die Hüttenstellen stehen recht dicht aufeinanber, eine etwas stumme 
Dorfgasse ist dazwischen erfennbar. Die Hüttenentfernung beträgt durcichnitt- 
lic 8 bis 10 m, einige sind aneinanber gebaut in ber kennzeichnenden nieren- 
gewaltigen Form unregelmäßiger Rundhütten. Die Wohngruben dieser halb- 
unterirdischen Hütten sind ungleich tief, mit Eindällungen vielleicht für alte 
Kellerlöcher, zum Teil auch für Schlafduhlen. Die S e ft ä n g e w ä n b e ber 
einstigen Hütten haben ba unb bort noch, soweit sie im Brand zugrunde gingen, 
deutliche Abdrücke in Lehmbatzen unb -brocken mit äußerem Glattstric hinter- 
lassen, welche ber Verwitterung ber späteren Sahrtausende in einzelnen Fällen 
entgangen sind. Kochstellen, ertenntlic an stärkerer Hvlzkhlenerde unb 
rötlicher gebranntem Bodenlehm, liegen fast durchweg außerhalb ber Hütten; 
eine lange, ausnahmsweise rechteckige Kochgrube würbe neben einer Wohn- 



— 31 —

hütte windabwärts von ihr in der rein spiralkeramischen Siedlung Dardt- 
Zweiflung bei Hall-Hessental festgestellt.57 Die Wohngruben sind sicher tags- 
über als unangenehme Löcher gemieben und nur als Schlafräume unb im Fall 
härterer Witterungsunbilden benützt worden. Der Arbeits- unb Lebensraum 
ber Siedler wird das Feld unb die Erntescheune gewesen sein.58 Ahnliche Vet- 
hältnisse ergaben auc ©rabungen in bem unseren Siedlungsgebieten benach- 
barten Nies,59 aus bem ein Teil ber Einwanderer einst zu uns gekommen sein 
mag.

Die deutsche Forschung ist heute in ber Sage,00 burd) Beobachtung ber v e r = 
schiedenen Verzierungslinien spiralteramischer Töpfer- 
w a r e Schlüsse auf die zeitlicheEinordnungderSiedlerzu ziehen. 
Die rein spiralkeramische Dorfsiedlung $ a r b t = 3 w e i f l u n g bei Hall- 
$ e f 1 e n t a l, welche mit etwa 30 Hüttenstellen besannt geworden ist, meist 
sic aus Grund ber einfachen Bogenband- unb Winkellinien aus ihren Töpfen, 
bie zum Teil nur mit groben eingestupften runben Jupfen etmas ausgefüllt 
sind unb auf Grund ihrer unoerjierten Nandbreiten als ber frühesten 
Zeit dieser Kultur angehörig aus.01 Nur ganz wenige Topfreste machen 
durc in zentimeterweiten Abständen senkrecht zu ben Bändern geführte genaue 

arallelstrichgruppen einen etmas entwickelteren Eindruck. Die Siedlung 
stammt aus einer Zeit, in ber ber grosze spiralkeramische Kulturkreis in Mittel- 
europa noch ein ber Art unb Kultur nach einheitliches Volkstum darstellte, in 
bem erst später durc Einfluß anberer Völker unb Stämme Sonderentwic- 
lungen sic zeigten, mie sic auf Grund ber Verzierungsweise ber Töpfe 
schlieszen liefet.62 Eine spätere Zeit ft u f e mit entwickelterer Verzierung 
(Stufe 3) meist bereits bringen „Untere B ü r 13 unb Mergentheim 
„Obere Au"64 auf, ebenso bie grofee, noch unausgegrabene Siedlung auf bem 
Wolfsbühl bei W ec rieben , welche Rössener Volfseinmischung zeigt. 
Die Siedlungen bei Groszgartac (Heilbronn) zeigen eine vielfältige Ent- 
midlung in Nandlinien, Tupfenbändern unb gestrichelten Bändern, reichen 
Spiralen, Winkeln unb Mäandern in ben Zeitstufen 2 unb 3, also schon aus 
etmas späterer Zeit; hier greift auch überall schon Rössen mit feiner eigen- unb 
anbersartigen Tiefsticht eramif in bas Siedlungsgelände ein, an einigen Stellen 
scheint sogar Schnurkeramikereinflußz durc schnurartig getupfte Linien sic in 
spätester spiralteramischer Entwicklung zu zeigen (siehe Seite 34). Lehrreich ist 
auch bie starf vertretene Geramis aus 10 Wohnstellen ber g r o fe e n Dor f = 
s i e b l u n g „8 m Gründle" bei Hall-Hessental (siehe barüber auc oben).65 
Es handelt sic hier bei ber Siedlung „3m Gründle" um verhältnis- 
mäfeig frühe S pira 11eramif fast durchweg ber Zeitstufe 2 (unb 1 
bis 2). Von ben zehn untersuchten Wohnstellen zeigten drei ber frühesten spiral- 
keramischen auch eine Reihe guter N ö 1 s en e r Scherben, barunter 
bie Hüttenstelle 23 auch einen schwarzen Scherben (ganz in Rösener Ton- 
branb) im deutlichen Furchenstic ber Stichbandleute östlicher Her- 
fünft, aus bencn im Westen (Rheinland) bie Abart des $ i n f e l st e i n e r 
Stammes ermuchs.00 Ein anberer, guter, klingendhart gebrannter Hinkel- 
steiner Scherben von einer spiralkeramisch-Rössener Sieblung am Ostausgang 
Hessentals („Wasenwiese") mit ber typischen gestrichelten Drei- 
edsflächenverzierung auf bem Topf leib ist im Ton (braungelbe Farb- 
auflage) unb Brand nicht einheimisch, sondern deutlic ertennbare Einfuhr-
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ware aus dem Hinkelsteiner Stammgebiet in Rheinhessen.67 Sticbanb- 
teramische Hinkelsteiner Beziehungen weist ja auc Groszgartac auf.68 3n der 
Zeitstufe 2 und 3 zeigt sic bei den Tupfenverzierungen der Spiralkeramit rom 
Gründle” und im „Wolfsbühl" bei Hall eine bei Rösener ähnliche, mit ichief 
statt senkrecht angesetztem Stichel ober Tierzahn ausgeführte Supfentechnit, 
besonders an einem im Tonbrand ganz zur Spiralkeramit gehörigen mattgrau- 
blauen dünnwandigen Scherben der Hüttenstelle 11 („Sm Gründle ).60 on 
dieser Dorfsiedlung, bie auc bei brei Hüttenstellen70 Erdplatten mit start ver- 
ziegeltem Lehm, wohl Backöfen, ergeben hat, wies die beste unb größte 
Hüttenstelle (Hütte 21/21) mit ber schönsten unb eigenartigsten Geramis unb 
einem Backofen auc bezeichnenderweise bie besten Seuersteinwertzeuge aus, 
barunter mehrere ber für diese jungsteinzeitliche Dorfsiedlung besonders kenn- 
zeichnenden am Schmalende schön gearbeiteten Klingenfrater. Am 
interessantesten war in einer schwarzen Stelle (Nr. 45) ber Sund eines ange-
brannten Untertieferstücs eines erwachsenen Menicen zu- 
lammen mit Scherben einer kleinen, schön versierten N ö 1 1 e n e r Bale, bie 
wohl sicherlich als Grabbeigabe anzusprechen ist. Vom kugeligen Boden aus 
laufen breite, parallele tiefe Rillen zur Bauchwölbung, während zwischen ben 
Rillen, welche zum Seil winklig abbiegen, durc getreuste Lagen dieser tiefen, 
breiten Kanalfurchen ein reizvolles, sehr plastisches Sittermuster entsteht. Dor- 
über setzen gegen ben glatten, leicht geschweiften verdünnten Salsrand des de- 
fäszes zu bie waagrecht umlaufenben Tiefstichgruppen ber Rösener Art an'1 
Da in derselben Fundstelle (Hütte 44/46) auc spiralkeramische Scherben, Dic- 
wandige unversierte Scherben mit ben für Bandteramif kennzeichnenden Stag- 
morsen unb Henkeln sic fanben, so scheint es sic hier um eine 0 ö 1 1 e n e T 
Brandbestattung in einer spiralteramisc-Nöllenicen 
Wohnstellezu handeln.72 Bandteramischeoräber sind auch ichon 
früher bei Neckarsulm unb Hödingen unb bei Heilbronn (mit Dintelsteinge- 
fäszen) aufgebedt morben.73 Ob ein schöner Landichädel dieser Zeit mit Seuer- 
steinschaber als Beigabe™ aus ber spiralkeramisc besiedelt gewesenen „Oberen 
Au” in Bad Mergentheim dieser Kultur angehört, ist fraglich, aber wabr- 
scheinlich. Rätselhaft ist eine grofze rechteckige Steinsetzung™ am Nordrand des 
rein spiralkeramischen Dorfs Hardt-Zweiflung bei Hall-Hessental; bie (entrecht 
in ben Boden gestellten topfgroszen unb gröszeren Steinplatten unb broden 
steckten in einem rechteckigen Gräbchen mit buntlerem Boden mit zahlreichen 
Knochenresten von Menschen, besonders von mehreren Schädeln. Sn ber Däbe 
fanben sic mehrere buntle Erdringgräbchen von einigen Metern Durchmesser 
mit viel Holzkohle, welche gewachsenen Boden einschlossen. Ob es sich hier um 
Opferfeuer (magischer Kreis) handelt, bleibt dahingestellt.

Sehr schwierig ist bie Klärung bes zeitlichen unb persönlichen Ber- 
h ä 11 n i f f e s ber von Mitteldeutschland als Abkömmlinge nordischer Riesen- 
steingräberleute unb donauländischer Bandkeramifer nach bem Süden ge- 
kommenen Nöenereute (Tiefstich-Bandkeramif er) zudenopiral- 
t e r a m i t e r n. In bem dicht besiedelten flachwelligen Lehmgelände bei dall- 
Hessental liegen bie aneinandergrenzenden unb nur durc einen Wasserfaden in 
flacher Mulde getrennten Dorfteile eines reinen N ö 1 1 e n e r Dorfes in 
ben Fluren Haaläcker unb Haspach.T Nur 400 m nördlich von bem Rösener 
Dorfteil Haspach, ber wie ber angrenzende in ben Haaläckern ein vielfältiges 
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süddeutsches Rössen ohne die weitgehenden Weiterentwicklungen des Hros- 
gartacher Stils zeigt," greift dieses undermischte Rösener Dorf über in ein 
anderes großes gemischtes Steinzeitdorf auf dem Wolfsbühl, 
das auf einer Bodenwelle über dem Wettbac sic auf ber Hochfläche guten 
Lehms erstreckt unb Mischung v on ^offener Scherben unb solchen 
ber Spiralf eramit ber Seit 2 bis 3 zeigt. Schon allein die Ober- 
flächens uche im Raum dieses Dorfgeländes ergab etwa 25 beste Vfeilspitzen in 
Flächenbearbeitung zum Teil mit geraber Grundfläche, zum Seil schwalben- 
schwänzig unb einige wenige gestielt. Die Erforschung dieser völkisc gemischten 
Dorfsiedlungen durc Grabungen wird bie nächsten Sahre in Anspruch nehmen.

Eine anbere jungsteinzeitliche Siedlung am Flachhang ber „Höhäcet 
über einem kleinen Bac an ber Wasenwiese am Ostausgang bes jetzigen 
Dorfes Helsental (Hall) erbrachte bei ber Ausgrabung™ einer Hüttenstelle 
fpiralfera mische unb Kössener Scherben in derselben 
Wohngrube. Diese Siedlung liegt an ber Stelle bes Fundes bes als 
Einfuhrware erkenntlichen Hinkelsteiner Scherbens (siehe oben); ihre Ent- 
fernung von ber reinen Rössener Siedlung Haspach-Haaläcker beträgt nur einen 
Kilometer südöstlich, unb einen Kilometer südlic von ber reinen frühen spiral- 
keramischen Siedlung Hardt-Zweiflung (siehe oben). Diese Höhäckersiedlungs- 
stelle erbrachte neben bem üblichen Unhalt bandkeramischer (Sieblungen auch 
Scherben einfacher, früher Spiralkeramit unb älteres süddeutsches Rösen, zum 
Seil von Schalen unb Fufzdasen mit spitz profilierten Standringen.

Das oben mehrfad) ermähnte grofze Dorf „Sm Gründle" an ber „Nibe- 
lungenstrasze" 2 km östlich Hessental endlich, ebenfalls ein spiral- 
teramijch-Rössenjches Mischdorf, liegt von ber rein spiral- 
keramischen frühen Siedlung Hardt-Zweiflung 2 km südöstlich, von ber reinen 
Rössener Siedlung Haspach-Haaläcker 2% km östlich- Sn dieser Dorfsiedlung 
„Sm Gründle" mischen sich Rössener unb spiralferamische Scherben im West- 
teil bes Dorfes, mährenb ber Ostteil nur spiralkeramische Scherben in feinen 
Hüttenstellen ergeben hat.

3n allen ben genannten gemischten Dörfern gab es ber Geramis nach rein 
spiralkeramische Wohnstellen neben gemischten, aber feine reinen Rösener. 30 
sich das bandkeramische Brudervolt ber Rössener einmischte, lagen feine 
Scherben in unregelmäßigem Wechsel mit ben spiralferamischen in ein unb den- 
selben Hütt enstellen.70 Diese Tatsachen sprechen für ® l e i c 3 e i t i g f e i t 
ber beiden Kulturen im Haller Siedlungsgelände, bie aber erst durc bas 
heranrüden bes einen Voltsteils an ben anbern unb 
durc bas Hereinsiedeln in dessen Wohnpläte sich er: 
gebenhabentan n.80 Bei bem Vorhandensein früher Spiralferamif unb 
angesichts ber Tatsache, baß in gemischten Sieblungen zwar rein spiral- 
teramische, aber feine reinen Rössener Hüttenstellen sich gefunben haben, bürsten 
bie Rössener Leute bie Zuwanderer gewesen sein. Eigentümlich bleibt trotzdem 
bas Bestehen je einer reinen (frühen) spiralferamischen Siedlung (Hardt- 
Zweiflung) unb einer reinen Rössener (Haaläcker-Haspach; Abb. verzierter 
Scherben Dafel IV, 2) in nur 1 km Abstand! Die Rösener Sieblung macht 
einen nicht sehr späten Eindruck unb zeigt nur wenige Antlänge an bie wohl 
späte Groszgartacher Kultur bei Heilbronn. Schlüsse sollen hieraus noch feine 
gezogen werben, ba bie Frage bei ähnlicher Sachlage noch in ganz Süddeutsch-

3 Württembergisc Franken
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land in Flufz ist. Wenn die Rössener Leute, die ja bandkeramisc beeinflußte 
Abtömmlinge der nordischen Niesensteingräberleute sind, wirflic schon Sndp- 
germanen sind, so wohnen wir bei ber Beobachtung der Vermischung der 
Rössener mit unseren einheimischen Spiralkeramitern „Sm Gründle", in ben 
„Höhäckern” unb auf bem „Wolfsbühl" bei Schwäb. Hall dem S c d u 1 P i e I 
der Sndogermanijierung unseres Gebiets bei, die besonbers 
später durc bie ben Riesensteingräberleuten wohl urverwandten 6 c n u r - 
f e ra m i f e r ober durc von ihnen rassisch beeinflußte Stämme erfolgt sein muß.

Gür bie Verbreitung ber nordischen Volksgruppen 
(Rössener unb Schnurkeramiker) unb ihrer Abkömmlinge in unserem württem- 
bergisc-fräntis eben Gebiet sprechen auch bie bei Sroßgartach unb Neckariulm,") 
bei Jagsthausen,’? bei Öhringen,83 unb in ber Nähe ber „Nibelungenstraße, 
bei Mainhardtsall,$4 bei Hall85 unb auf ber ©tödenburg,86 bei Creglingens" 
unb in SQiergentbeim,88 bei Schrozberg unb Sichertshausen89 gesunbenen 
Rechtedbeile (Beile mit rechteckigem Querschnitt). Das Haller Beil 
stammt von einer Kocherfurt oberhalb des Solbads unb könnte ein 8 l u ß - 
opfer für guten Übergang fein wie ein unterhalb ber Neckarbrücke bei Sagst- 
selb herausgebaggerter bandteramischer Arbeitshammer.90 Ein Trapezbeilchen 
schnurferamischer Art enthielt auc bie Sungsteinzeitsiedlung „Kappmanns- 
grunb IV" bei Grofzgartach, welche neben ber als Tierkopf ausgebildeten 
Schnuröse unb neben sehr eigenartig entwickelter, ganz später Spiralferamit 
auch T piralsterami ehe Scherben erbrachte, bie durc Linien im Schnurstic 
auffallen.91 Auc bie bortige Sieblung „Steig" enthielt spiralteramische 
Scherben mit parallelen Schnurstichreihen.92 Am Ende ipiralterd: 
mischet Giedlungstätigteit scheint sich hier bie a ntunft 
schnurferamischer Einwanderer burd) ben Einfluß ihrer 
ichnurverzierten Töpfe anzuzeigen.

Von besonderem Interesse ist in ber späteren Sungsteinzeit vor 2000 v. Chr. 
bie Beobachtung bes Eindringens dieser mitteldeutschen, wohl bas SnDD- 
germanentum auf deutschem Boden rein verkörpernden 1 c nurtera - 
mischen Streitaxtleute vom Norden, vom unteren Main her93 üb e r 
b a s $ a u b e r g e b i e t nach Württembergisc Franken. Funde ihrer chör-in 
Fassetten geschliffenen, schwungootlen durchlochten Hammerärte sind bis jeßt 
besannt geworben aus bem Kreis $ a 1l,94 aus bem Redarjulmer 
unb Heilbronner Sieblungsgebiet96 (mit Gräbern) unb aus bem 
Taubergebiet, wo Tauberrettersheim (Bezirksamt Ochsenfurt, Unter= 
fransen) auch ein Grab aufweist,97 unb wo Frauental nördlich vom Sobows 
unb Waldmannshofen (1,1 km südwestlich)® je eine dieser schönen Streitäjte 
geliefert haben. Bezeichnend ist bie Sage letzterer Fundorte auf döbens 
rüdenundanHöhenwegen. Mit dieser Beobachtung bedt sich völlig 
eine lehrreiche neue Untersuchung über ben auf Höhenwegen erfolgten Ein- 
maric dieser Streitartleute in Schleswig-Holstein; eine für dieses von uns 
weit entfernte Gebiet angelegte Karte ber Streitartfunde läßt bies überzeugend 
ersonnen." Bezeichnend unb damit ganz übereinftimmenb ist bie Lage ber 
kleinen Grabhügel dieser schnurteramischen Sndogermanen im württem- 
bergisch-fränfischen mittleren Neckargebiet aufHöhenanbeherrscen- 
b e n S t e 11 e n. So stellte ber Heilbronner Forscher Schliz auf bem nahen 
Heuchelberg elf ihrer Heinen Grabhügel fest, zwei weitere Gräber auf ben Bor- 
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bügeln dieses Berges und der Kirchhauser Höhe, eines auf dem Hochufer des 
Neckars bei Hödingen, und auf bem rechten Neckarufer eines am Abhang des 
Gcheuerberges, unb einen Hügel auf ber Slsf elder Höhe am Hochrainer Hof .100 
Weitere Gräber fanben sic vor in ber Neckarsulmer Gegend bei Kochendorf 
(Hügelgrab) unb Offenau über bem Kocher,101 wie auc bei Wimpfen am 
Berg,102 bei öbbeim103 über ber Sagst, bei Brettac über bem gleichnamigen 
Bach.104 An ber Sauber konnten bei Sauberrettersbeim105 unb Tauberbischofs- 
heim unb in Taubernähe auf ber Hochfläche von Messelhausen1ot (10 km nörb= 
lief) Mergentheim, badisch) nördlic eines alten überlandweges solche Gräber 
dieser Streitartleute aufgebedt werden. Siedlungen ber schnurkeramischen

Abb. 1. Scherben aus ber spätjungsteinzeitlichen Aichbühler Siedlung vom Dirnrain 
(Hall am Kocher). (Nat. Grösze.)

Weidebauern, Hirten unb Krieger sind bis jetzt in Südwestdeutschland sehr 
wenig aufgefunben worden, so dasz auf Bau einfacher, nicht in den Boden 
eingetiefter zeltähnlicher Hütten geschlossen werden musz. Nac Ansicht eines 
unserer Forscher, K. Schumacher,107 werden schnurkeramische Talsiedlungen 
angefünbigt aufzer ben ermähnten Hockergräbern bei Tauberbischofsheim (in 
ber Nähe des Bahnhofs) vielleicht auch durc Steinbeilfunde an ber Karls- 
quelle bei Mergentheim,10s während Höhensiedlungen dieser kriegerischen Säger 
unb Viehzüchter durc Steinbeile bei Rassig, Sachsenhausen, Dainbach, Asam- 
stabt (brei Steinbeile aus bem Stöckichwald) unb sicherer noch burd) bie Grab- 
bügel bei Nesselhausen (9 km nördlic Mergentheim) angebeutet sind. Weitere 
Zeugen ber Schnurkeramit sonnten Forscher des Historischen Vereins für 
Württembergisc Franken bei Elpersheim, Weikersheim, Schäftersheim, Hons- 
brunn109 unb bei Laudenbach110 ermitteln, so das dieser württembergisch-frän-

3*



tische Sauberstreifen „ein wahres Zentr um ber schnurf eramiscen 
Kultur” annehmen läfzt.111 Von ihren mit waagrechten Schnurrillen und 
Dreiecken verzierten glockenförmigen Bechern haben bie Grabhügel bei Heil- 
bronn schöne Beispiele geliefert.112

Der Einflufz dieser mitteldeutschen Nordleute ist auc noc fühlbar in einer 
neuestens dicht unterhalb Hall auf einem Muscheltalthöhentopf (Hirnrain) 
über bem Kocher aufgedeckten spätjungsteinzeitlichen Siedlung ber A i c =

Abb. 2. Kleiner schwarzer Topf (ergänzt) aus der spätjungstein- 
zeitlichen Aichbühler Siedlung vom Hirnrain (Hall), mit weijzer 

Farbeinfüllung ber Zierlinien. (Nat. Grosze.)

bühler Kultur ,113 bie genau dieselbe Geramis aufweist (Abb. 1) unb 
späten “fahlbaucharatter (in Altheimer unb Münchshöfener Art), u. a. allerlei 
Fingertupfenränder an groben Gefäszen mit Rösener unb schnurkeramischem 
Einflusz in ber Ziertöpferei wie bie im Federseemoor bei Schussenried von 
$. Reinert ergrabene Mvorsiedlung in ber Nähe des Dorfes Aichbühl.114 
Das Bruchstück eines hübschen geschwärzten Bechers115 (Abb. 2) mit Zickzack- 
banb unb schnurähnlichem Furchenstic zeigt noc weisze Farbeinfüllung, wie sie 
ähnlich ja auc an zahlreichen Rössener Gefäszen in Groszgartac von Schliz 
ersannt worden ist. Die landschaftliche Sage ber Haller Aichbühler Siedlungs-



— 37 —



- 38 —

stelle im Hirnrain (Abb. 3) zeigt die Bedürfnisse dieser spätjungsteinzeitlichen 
indogermanischen Siedler: Möglichkeit des Fischfangs im unten vorbeif lieszen- 
den Kocher und Kleinjagd und Viehweidegelegenheit auf den Aferhöhen und 
ackerbaufähigen Boden auf der Hochfläche von Weckrieden östlic der an die 
Höhenkante vorgeschobenen Siedlung. Auc bei dieser Siedlung beträgt bie 
Entfernung von ber über bie Hochfläche ziehenden „Nibelungenstrasze" nur 1 km.

Eine neben einer längsschneidigen im Hirntain ergrabene schöne quer- 
schneidigefeilspit e116 (Abb. 4) zeigt das Fortleben dieser spätmeso- 
lithischen “feilform bis ans Ende ber Jungsteinzeit (vgl. Abb. Tafel 1,19—21),

Abb. 4. Feuerstein- und Beinwerkzeuge aus der spätjungsteinzeitlichen Aichbühler 
Siedlung am Hirnrain (all am Kocher). (N at. Grösze.)

ebenso eine völlig ber Tardendistultur entsprechende „schiefe Spitze" (Klinge 
mit schiefer Endretusche) aus dieser Siedlung ber Aichbühler Kultur am Hirn- 
rain. (Abb. 4; vgl. Abb. Tafel 1,13.)

Das württembergisch-fränfijche Gebiet mit einem dichten Flusznet und 
feinen hervorragenden Ackerbau- unb Weidenflächen hat als landschaftliche 
Ausgleichzone zwischen Rhein unb Donau, Main unb Neckar in ber jüngeren 
Steinzeit von Osten, Westen unb korben viele Volksgruppen sic folgen, sic 
treffen unb bekämpfen ober vermischen unb kreuzen sehen: Spiralkeramiker unb 
Westleute, Rössener unb Schnurkeramiter unb süddeutsche Mischkulturen. Den 
Flufzläufen folgenb, fam von Spanien unb Frankreich, über bas Rheinland 
über ben Kocher herauf ein letzter steinzeitlicher Vorst o s unb 
© u r c ft o f bis in ben Südwesten Europas.117 Unser Heimatboden berichtet
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durc das Skelettgrab eines Mannes der dinarischen Slocenbecherleute 
mit der kennzeichnenden, kleinen gewölbten hartschiefernen Armplatte (zum 
Schutz gegen den Rückprall der Bogensehne) bei Criesbac am Kocher- 
strand von einem Bogenschützen dieses start beweglichen Volkes. 11s (Abb. 5.) 
Mitten in ber Haller Rö (jener Siedlung auf der Lehmhöhe am 
$ a 1 p a c ftiefe 1932 eine Grabung des Historischen Vereins für Württem- 
bergisc Franken gleichfalls auf eine Bestattung mit schönem, zonen- unb 
rautenverziertem Glocenbeche r119 (Abb. 6), ferner mit ber ebenfalls an 
ben vier Ecken zum Anschnüren an bas Handgelenk durchbohrten rotschiefernen

Abb. 5. Abb. 6.

Abb. 5. Rotschieferne Armschutzplatten aus Bestattungen von spätjungsteinzeitlichen 
Glockenbecher-Bogenschützen bei Hall am Kocher unb Criesbac am Kocher. (% nat. 
Gröfze.) — Abb. 6. Glockenbecher (aus bem spätjungsteinzeitlichen Grab eines Ange- 
hörigen ber Glockenbecherkultur) von Hall am Kocher (siehe Armschuzplatte, Abb. 5).

(32 nat. ©röfee.)

Armjchutplatte unb bem Bruchstück einer westi f chen durchbohrten Art. 
Eine schmale, in ber Mitte abgebrochene kleinere Platte dieser Art fanb ein 
Forscher des genannten Vereins auf bem ringwallumschlossenen Burgberg 
bei Crailsheim.120 Da Württemberg nur in feinem südlichen Teil noc wenige 
Funde dieses Volkes aufweift, sammt bem obigen besondere Bedeutung zu für 
bie Feststellung ber Durchzugsrichtung dieses schweifenden Sägervolkes aus 
bem Westen, bas bann im Ries eine- Reihe oonweiteren Gräbern —nebst 
runbeX Grubenwohnungen hinterlassen hat.121 Von ben spitznadigen Oval- 
runbbeilen, wie sie im Rheinland unb im Ries in ben Gräbern dieses Volkes 
festgestellt worben finb, bürste auc bei uns bas eine ober anbere diesen Ein- 
dringlingen angehört haben.122 Nac schnurferamischer Einwirfung 
am Rhein (Schnurzonenbecher)123 breiteten sie sic als Zonenbecher-
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leute in einigen Wanderströmen aus. Vom Dasein dieser nun i n d D = 
germanisierten Volksgruppe zeugt ein Grab mit schönem Zonen- 
becher von odheim bei Neckarsulm.124

Un den rheinischen Gräbern führen bie jungsteinzeitlichen Glockenbecherleute 
bereits fleine Kupferdolche bei sich, wohl von ihrer spanischen Heimat; ein bei 
Nördlingen von Frickhinger ausgegrabener frühbronzezeitlicher Hocker war 
gleichfalls mit kupfernem Dreiedsdolc ausgestattet. Damit hat schon bie 
Metallzeit begonnen. Auc bie indogermanischen Schnurkeramiker haben zum
Teil bereits bas Kupfer gefannt.125

Bronzezeit
(2000 D. Chr. bis 900 v. Chr.)

Halbfaustgrofze Kupferbarren von Schäftersheim unb Hall-Steinbach1 
verkünden bie Zeit, in ber aus diesem Metall unter Zusatz bes ebenso einge- 
führten Zinns bie Bronze für Waffen unb Werkzeuge hergestellt worden ist. 
Für bie Einfuhr bes neuen begehrten Metalls, ber Bronze, liegt unser Würt- 
tembergisc Franken wieder auf einer Verkehrsscheide zwischen einer östlichen, 
vom Donaugebiet herführenden Einfallslinie unb einer westlichen von Rhone 
unb Rhein her. Das neue Metall kommt herein durch Vermittlung bes 
w eftifc en Ku 11urfrei 1 es ber brvnzezeit lieben Adler- 
bergleute, eines späten Nachschubes ber obenerwähnten unb für unser 
Gebiet nachgewiesenen Glockenbecherleute unb durc ebenfalls in Hockergräbern 
bestattete Leute aus Böhmen unb Mähren. 3n unserem ©ebiet finb zudem 
schnurkeramische Nachwirkungen auc auf bem Weg über bie Aichbühler Misch- 
fultur (siehe oben) sehr wahrscheinlich, bie sic bann einige Zeit später in ber 
Hügelgräberbevölkerung auszuwirken scheinen, soweit diese nicht 
neu eingeströmt ist. Jedenfalls entspricht ber Fundleere Bürttem- 
bergisc Frankens in ber Srühbronzezeit (Hocergräberbronze- 
zeit) auc eine b ü n n e Bevölkerungsdichte. Vielleicht ist diese auc 
auf bie Tatsache zurückzuführen, daß ber Mensc in Europa vom Ende ber 
Jungsteinzeit an wegen zunehmender Wärme unb austrocknendem Ackerboden 
genötigt war, von ber Feld- zur Weidewirtschaft überzugehen. Nur ein 
bronzenes Flachbeil in Michelbac am Wald beihringen,2 
ein ©rab bei Horkheim am Necar mit Rollennadel, Ssenhalsring unb 
Vrmfpiralring3 unb ein grosser bronzener Dreiedsdolc von 9 ö t = 
tingen am Koche r4 (Abb. Tafel V) legen Zeugnis von dieser Frühstufe 
ber Bronzezeit bei uns ab. Diese schöne Waffe, mit angegossenem zonenlinien- 
verziertem Griff unb Wolfszahnornament auf ber Schneide fanb sic auf ber 
Talsohle am Kocher im jetzigen Ackerland, als ber ’flug bes Bauern eine 
Steinpackung unb Scherbens hochrisz. Es steht wohl auszer Zweifel, das es sic 
auc hier um eines ber seltenen frühbronzezeitlichen Hockergräber handelt. Die 
Flufztallage ist kennzeichnend für diese wasserarme Zeit mit ihrem Bedürfnis 
für weidegerechte Talauen unb Acerland in Wafsernähe.

Eine sic noc steigernde Trockenzeit, welche ben Wald zurückdrängte, 
muß bie Leute ber Bronzezeit in Mitteleuropa besonders auf Viehweide unb 
Sagd hingewiesen haben unb nun in ber beginnenden Hügelgräberzeit 
cuc ©ebietc für Herdenbetrieb erschlossen unb benützbar gemacht haben, mit 
benen bie Ackerbauern ber Jungsteinzeit nichts hatten anfangen sönnen. Aus



Tafel V. Dolc der frühen Bronzezeit vom Kocherufer südlic Döttingen 
(Kreis Künzelsau); etwa 2/3 nat ©röfee.
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Thüringen als neuer nordischer Einstrom (nac den jungsteinzeitlichen Rösenern 
unb Schnurkeramifern) gegen Süden müssen bie in ber Trockenheit vom Acker- 
bau unabhängig geworbenen unb auf Viehzucht umgestellten Hügelgräber- 
leute mit ihrem Vieh gewandert fein, auf wasserlosen Hochflächeweiden doc 
bie Wassernähe suchend unb von Verkehrspfaden ausstrahlend. Besonders 
werden Schafherden bevorzugt gewesen fein unb ben Reichtum ber 
Bronzezeitstämme gebildet haben. Es ist fein Zufall, daß sic über ber von ber 
Sagst bespülten, einen Salzquell besitzenden Talwandkapelle des späteren 
deutschen Schäferheiligen Wendelin bei Dörzbac unb Hohebach® bie nun nach 
nordischer Sitte errichteten Grabhügel bronzezeitlicher Herdenbesitzer erheben, 
welche längs ber Höhenwege auf ber Wasserscheide zwischen Kocher unb Sagst, 
unb zwischen Kocher unb Kupfer," auf ber aus bem Osten fommcnben „Nibe- 
lungenstrasze", auf ber von ber start bronzezeitlic besiedelten Alb unb von 
Fialen herführenden „Kohlstrasze", ber in Nordsüdrichtung nach bem Salzquell 
in Bad Mergentheim führenden „Kaiserstrasze"8 weidesuchend babergezogen 
fein mögen. An ber ostwestlichen Fernverbindung vom Salzort Hall nach 
Heilbronn® bei Heimbach10 unb Michelfeld,11 von ben Höhenwegen ber Oftalb 
her bei Gschwend12 unb im Einkornwald,13, bei Drrenzimmern" an ber Hoch- 
strafze zwischen Kocher unb Sagst, auf bem Winterberg bei Weikersheim,15 
über ber Tauber bei Neinsbronn16 unb an bem Nordzweig ber „Nibelungen- 
strafte" bei Crailsheim" haben bie freizügigen Viehzüchter ber älteren Hügel- 
gräberbronzezeit ihre Toten in Steinkranzhügel ober flachem Steinhügel zur 
Ruhe bestattet, wie es feierlich unb eindrucksvoll ber grofte Grieche Homer 
geschildert hat, ber von feinem Wissen ber Früheisenzeit aus bie ihm vorher- 
gehende unb in unserer Beschreibung nun einsetzende entwickelte Bronzezeit 
(das eherne Zeitalter) farbig im Seben unb Treiben, Streben unb kämpfen 
ber ben Herren unseres Bodens verwandten indogermanischen Herrenschicht 
bes trojanischen Krieges unvergleichlich lebendig bargeftellt hat.

3n ber mittleren unb späteren Hügelgräberbrvnzezeit 
(1700 bis 1400 unb 1400 bis 1000 v. Chr.) lassen bie Funde ber eigenartigen 
S c a f 11 a p p e n ä [ t e auf bas häufige Dasein im Lauf zweier Jahrtausende 
wieder eingeebneter Hügelgräber schlieszen: über ber wichtigen Bühlerfurt 
(überlandweg vom Salzort Hall nach bem Salzort Kirchberg!18), bei dröffel= 
bach-Bilriet,19 an ber Höhenüberlandstrafze bei Gschwend20 unb Welzheim,21 
an ber „Nibelungenstrasze" bei Ellwangen22, in Holenstein (Bühlerzell),23, in 
ber Gegend von Sulzbac an ber Murr,24 bei Ohrnberg (Öhringen)25 unb 
Eberstadt bei Weinsberg,26 bei Heilbronn unb Erlendac (Kreis Neckarsulm)27 
unb an ber „Kohlstrasze", bem überlandweg vom Einkorn zur Alb bei Winzen- 
weiler28 unb dngelhofen,29 an ber Hohenstrasze zwischen Kocher unb Sagst bei 
Windischenhof (Hohebach)30 unb bei Wolfskreut (Leuzendorf)31 an diesem 
Hochweg von Rothenburg her. Die drei oberftänbigen Schaftlappenärte von 
Engelhofen (Limpurger Berge) lassen auf einen Verwahrfund schlieszen, 
wie ein solcher in gröfterem Ausmaß gemacht worden ist aus ber Spätbronze- 
zeit (1000 V. Chr.) bei Dankoltsweiler (Gemeinde Jagstzell, Kreis Ellwangen) 
als bas von einem wohl bie „Nibelungenstrasze" entlangziehenden Händler 
ober Erzgieszer versteifte Sammelgut an Lappen- unb Absatzbeilen, Sicheln, 
Rasiermesser unb Nadel.3X Auc von Heilbronn liegt ein bronzezeitlicher 
Sammelfund vor.38 Der ©rabbügel wohl eines solchen Bronze-
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gieszers bei Wentheim nordöstlic Tauberbischofsheim34 mit feinen Hus- 
formen für Meiszel, Messer und Absatzbeile spricht dafür, daß auc hierzulande 
gegossen worden ist. Aus bem vorgeschichtlich so start besiedelten Groszgartacher 
Gebiet zeigt eine steinerne Suszform für fünf Bronzestifte, daß auc dort 
Bronzegufz stattgefunden hat;35/sie zeigen noc bie Gusznähte unb machen da- 
durc ben Eindruck, als ob diese sonst nur in ber älteren Bronzezeit als Ein- 
fuhrgut aus bem Westen (Rheinland) besonnten Zierstücke doc auch in ber 
mittleren Bronzezeit hierzulande nachgemacht worden wären, immerhin meist 
unser ©ebiet 7 Radnadelfundstellen auf,37 barunter bie von Heilbronn- c^jG 
Schweinsberg, Kirchberg an ber Sagst unb Hohebac an ber Sagst in Grab- 
bügeln, ber Fund von zwei Nadnadeln an ber Karlsquelle in Bad Mergent- 
beim wohl von einer Siedlung, beren Ursache bie Quelle mar. 38 Die Rad- 
nabel von Markung Niedersteinac von ber Burg Braunecao läfzt ihren 3u- 
sammenhang mit einer ber Burg vorgelagerten Erdwallbefestigung vermuten, 
bie somit schon bronzezeitlic märe, um so mehr als auc bort ein rechteckiges 
durchbohrtes Schleifsteinchen von Kleinfingergrösze gefunden morben ist 
von einer Art, mie sie in ber Bronzezeit unb Hallstattzeit üblic war. Ein 
ähnliches Schleifsteinchen aus bem württembergisch-fränkischen ©ebiet aus 
einem ©rabbügel befinbet sic mie bas vorgenannte im Keckenburgmujeum des 
Historischen Vereins für Württembergisc grauten in Schwäb. Sall; ein 
weiteres mürbe vor Vahren in Lauffen a. K. (Kreis Gaildorf) gefunben in ber 
©egenb ber bortigen Heerstrafze.

Weitere Anhaltspunkte für bronzezeitliche Besiedlung geben Nadelfunde 
von Dörzbac unb Niedernhall. Die Dörzbacher Bronzenadel, in einer Bau- 
grübe gefunben, ist vierkantig unb leicht gemellt (wie bie als Grabhügelfund 
zutage gefommcncn Nadeln von Ittenhausen in Oberschwaben40). Die in ber 
„Kanzel" (fälschlich später Kunzenlee genannt), einem ©rabbügel auf bem 
Herrgottsberg bei Niedernhall, gehobene Nadel mit verbreitertem abgeplattetem 
Kopf’l beurfunbet diesen Grabhügel bei bem Salzort als bronzezeitlic unb läszt 
bort Besiedlung durc Hügelgräberleute vermuten. Von einem breitweiden- 
blattförmigen, mit getriebenen Punkten verzierten unb an ben Schmalenden in 
Spiralscheiben auslaufenden Bronzearmband ist leiber als Fundortangabe nur 
besannt, bass es aus einem „hohenloheschen Grabhügel" stammt.42

Gür bie Sage ber sehr menig besonnten Sieblungen ber Hügel- 
gräberleute nimmt bie Forschung mit guten Gründen" 3 an, daß bie Sied- 
langen ber Lebenden nicht allzu weit von ber ©rabftätte entfernt maren, wohl 
nicht auf bem Höhentamm gelegen, fonbern in Mulden, an Hängen unb ange- 
sichts ber Trockenheit auc näher am Wasser. Ein Beispiel bietet Mergentheim, 
mo allerdings ber Salzquell bie Alrsache ber durc bie Radnadelsunde unb ver- 
zierte Geramis zu erschlieszenden Siedlung fein bürste,44 unb Niederstetten' 
mit feiner späten bronzezeitlichen Siedlung an ber Borbac; ihre Scherben 
zeigen Beziehungen zur ©rabbügelferamif Niederbayerns,409 welche bie Gieb- 
lung bod) noc ber Hügelgräberbronzezeit ober einer an ihrem Ende lebenden 
Volksgruppe zuweisen lassen. Weitere Siedlungsspuren ber Hügelgräberbronze- 
zeit finben sic auf ben breiten Talsohlen ber Flüsse bei Criesbach, Bächlingen 
bei Langenburg unb wohl auc Mistlau,47 unb besonders mirb eine Siedlung 
auf einer Stufe am Westfusz des Wartbergs bei Heilbronn neuerdings ber 
Hügelgräberbronzezeit zugerechnet. Zwei Wohngruben ergaben bort eigen= 
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artige Töpferware mit roh gearbeiteten grossen Gefäszen, von denen das eine 
einen waagrecht umlaufenden Fingertupfenwulst an der Schulter trägt und am 
Unterteil Fingernageleindrücke in senkrechten Reihen, während ein Henkelkrug 
vier umlaufende Linien zeigt und ein Topf ein breites Band aus schraffierten 
weiszgefüllten Dreiecken auf ber Schulter, ferner enthielt biefe Siedlung leder- 
farbene Schüsseln, braune Henkeltaschen u. a. m. Auc zwei trichterförmige 
Tonsiebe fanben sic dort in weiteren Sruben.48

Am Ende ber Hügelgräberzeit unb noc gleichzeitig mit ihr tritt bes öfteren 
eine vielleicht noc aus früheren Zeiten stammende Bevölkerung ans Licht ber 
Forschung, welche in Flachgräbern bestattet unb entlang ber 
Fluszläufe unb in fruchtbaren Landstrichen zu finben ist. Es 
ist dies faum dasselbe Volf wie bie nun start auftretenben Urnenfelder- 
l e u t e, wenn auch diesen sehr nahestehend, unb zeichnet sic durc bie eigen- 
artigen Mohntopfnadeln aus. Waldhausen (Kreis Welzheim) am 
groszen überland-Höhenweg von Kaisersbach nach Winnenden—Cannstatt ge- 
legen, ber alte Siedlungsort Criesbac am Kocher unb Neckarsulm, ferner 
Bernsfelden (11 km nordöstlich Mergentheim, Abb. 7) an überlandweg- 
freujung49 sind ihre Fundstellen in unserem Gebiet.50

Die Vorliebe für Talsiedlungen mit gutem aderbaufähigem Lösz- 
boben über bem Talrand zeichnet bie ben spätesten Teil ber Bronzezeit volts- 
mäfzig bei uns beherrschenden, neu aus Osteuropa eingetvanberten, ben Flusz- 
tälern entlang eingebrungenen Urnenfelderleute (um 1000 v. Chr.) 
aus. Daß sie wie sonst auc in unserem Gebiet neben Viehweide unb 
Fischfang ben Ackerbau betrieben, hat eine Ausgrabung einer ihrer Sied- 
lungsstellen oberhalb Döttingen unmittelbar am Kocherufer52 ergeben, in ber 
verfohlte kleinwüchsige Gerstenkörner nachgewiesen werden sonnten. 
Rinderzähne in ber Siedlungsschicht belegten ben Viehbesit dieser Arnenfelder- 
leute. Die Siedlungsstelle befanb sic so nah am Wasser, daß ihre Reste bei 
ber Auffinbung von ber Kocherströmung schon halb weggeführt gewesen waren; 
eine Reihe von Flechtrutenabdrücken erwies bie Art bes Hüttenbaus, dessen 
Grundrisz aber, ba schon in ber Feuchtigkeit verrutscht, nicht mehr feftgeftellt 
werden sonnte. Die besiedelte Stelle liegt an einem schmalen Talstreifen, an 
bem ber Kocher heute aufprallt. Nördlic unb südlic bavon dehnen sic zwei 
schöne Talauen aus. Wenn bie Forschung zum Teil in dieser Zeit schon ein 
starkes Feuchtwerden bes hauptbronzezeitlichen Trockentlimas annimmt, so muß 
bementgegen für unsere württembergis ch-f ränt ischen Fundverhältnisse eine Fort- 
bauer dieses Orodenflimas in ber Urnenfelderzeit noch in voller Stärke ange- 
nommen werdens* auf Srund ber Sage dieser Siedlung unmittelbar am Flusz- 
spiegel wie auch ber Sage ber Mergentheimer spätbronzezeitlichen Siedlungs- 
stelle55 im feuchten Talgelände ber bortigen Karlsquelle, bie zudem durc bie 
Ergüsse eines bort einmünbenben Seitenbaches, bes Herrenbachs, in einer 
feuchten Zeit schwer bedroht gewesen wäre. Diese feuchte Zeit erfolgte, wie sich 
aus bem Mergentheimer Beispiel burd) bie auszerordentlichen 3 m hohen 
Schotterauflagerungen auf ber spätbronzezeitlichen Urnengrabstelle am Karls- 
quell ergibt, erst in ber barauffolgcnben Früheisenzeit. In Mergentheim haben 
auch bie Mineralquellen auf bem linsen Tauberufer in ber „Au" biefe Urnen- 
felder-Spätbronzezeitsiedler angezogen,56 in ber „Oberen Au" sonnte in 
jüngster Zeit eine Reihe ihrer schweren Töpfe mit ben breiten umgelegten
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Rändern und um die Schulter laufende Zierleiste sowie ein tönernes Web- 
gewicht geborgen werden.57 Eine Grabung58 an benachbarter Stelle ber 
„Oberen Au" ergab zwei Rundhütten mit versierter unb unverzierter Geramis 
unb Lehmbrocken. In ber Taubertalaue bei Edelfingen,50 bei Weikersheim, 60 
im bortigen Seitenbachtal bei Schäftersheim,61 am Jagstufer bei Hohebach®2 
unb Dörzbac,63 bei Neuenstadt am Kocher® haben sich Siedlungsspuren unb 
Urnenbestattungen dieser Kultur herausgestellt. Dasz diese Arnenfelderleute auch 
gern die schon von ben steinzeitlichen Bandkeramifern beackerten Löszhochf lachen 
wieder in Benützung nahmen, zeigen bie endbronzezeitlichen Scherben u. a. 
von einer fingertupfenleistenverzierten grofzen Arne mit breit umgelegtem Rand 
bei Waldmannshofen unb Niedersteinaches unb ein Arnengrabfund in Freuden- 
bach,66 ein Urnengrab mit Bronzemesser unb Mohntopfnadel bei Bernsfelden 
im LötzlehmeT (Abb. 7) unb eines im Lehmgelände an ber Brettac bei Langen-

neuertem massivem Kopf!) aus spätbronzezeitlicher Arnenbestattung von Bernsselden 
(Kreis Mergentheim).

beutingen.”8 Den Stil ber Arnenfelderleute in Gefäzen, Nadel mit dickem ge- 
brungenem Scheibenkopf unb grofee Brandurne meist auc eine in ben Rand 
eines Grabhügels gesetzte Bestattung im Groszen Weilersholz bei Triensbac 
in gutem Ackergelände auf. (Hügel XIII, frühhallstättisch? Giebe Bericht 
L. Wunder in biefer Zeitschrift, mit Abb. Tafel VIII, 4 unb Abb. 2 bis 6 bes 
Wunderschen Aufsatzes.) Wo Talauen mit Salzquellen zur Verfügung stauben, 
mürben diese bevorzugt mie in Mergentheim, Niedernhalleo unb Griesbach'" 
ober im heutigen Salzförderungsgebiet von Sagstfeld, Kochendorf" und Neckar- 
gartach-72 3m Neckartal häufen sic bie Fundorte ber Arnenfelderfultur mit 
Gräberfeldern, stattlichen meiträumigen Gieblungen mit Bronzenadeln, Feuer- 
böcken, Kerbschnitt eramit bei Neckarsulm™ unb Geramis bei Brettac," bei 
Heilbronn mit Gieblung (dabei trichterförmiges Gieb zur Käsebereitung" 5), 
Böckingen™ (mit ausgedehnten Gieblungen, babei geuerbod77) mit Gräbern 
unb u. a. mit prachtvollen breiten Spiralarmbändern," unb Groszgartac mit 
Göpferofen.79 Die Metalltopfformen ähnliche feine Töpferware ist in fast 
allen ben obengenannten zahlreichen Gieblungen unb Gräbern aufgetreten. 
Die Voltsdichte unb bie Kultur müssen nach all bem oben angeführten be- 
wdeutend gewesen fein, unb ein vielseitiges Gewerbe scheint in regem Kultur- 
austausc mit ben Nachbargebieten geftanben zu haben. Längere Seit scheinen 
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die Arnenfelderleute neben den Grabhügelleuten gelebt zu haben, unb auf bie 
kommenden neuen Volksbildungen haben sie wohl in zähem Weiterleben weit- 
gehend eingewirtt auf Kelten, Römer, Germanen in Form einer Durchsetzung 
unb Mischung mit ben kommenden neuen Herren des Landes.80 Daß am Ende 
bei sonst ruhigeren Bronzezeit neue bewegtere Zeiten eingetreten finb, zeigt bie 
Abichnittsbefestigung ber späten Bronzezeit (Frühhallstatt) 
auf dem Sargenbuckel bei Aschhauje n.81 Ein schönes Schwert aus Bronze 
mit Schmuckeiseneinlagen in bem angegossenen Griff führt ebenfalls bereits in 
bie Früheisenzeit (Hallstattzeit) hinein; ein Bauer fanb es beim Baumwurzel- 
ausgraben an bem Höhenrandweg ber Waldenburger Bergzüge über bem 
heutigen Ort Gailenkirchen.82 Andere, ebenfalls seitlich ber „Nibelungenstrasze" 
gefunbene Bronzeschwerter von Gellmersbac (Weinsberg) zusammen mit 

feilspitze unb von Bitzfeld (Dhringen) mit angegossener Griffzunge83 geboren 
noc ber reinen Bronzezeit an, vielleicht auc bas Griffzungenschwert vom 
Neckar bei Kochendorf.84

Hallstatt- ober Früheisenzeit
(900 v. Chr. bis 500 v. Chr.)

Mit Seuten aus bem Ostalpengebiet, welche in bie blühende Urnenfelber= 
unb verbrängte letzte Bronzezeit-Grabhügelfultur hinein bas Eisen brachten, 
begann eine neue Zeit auc in unserem Heimatland.1 Eisen langsamer ter 
von hallstättischen, im Skelettgrab beigesetzten Kriegern in ber Segenb des 
wohl viel umkämpften Salzortes Kirchberg an ber Sagst, von Sindringen am 
Kocher? unb Eberstal (zwischen Kocher unb Sagst)3 bezeichnen ben Höhepunkt 
ber neuen Zeit. Die Schmuckeiseneinlagen im Griff des Gailentirchener Bronze- 
schwerts zeigen schon zu ihrem Beginn bie Bewertung des neuen Metalls, unb 
längere Zeit hat bas Eisen wohl noc Schmuckdienste geleistet, wie vielleicht 
zwei Heine, dicke eiserne Ringe noc aus einem Späthallstattgrabhügel bei Alt- 
baufen im Taubergebiet- zeigen. Aber schön geformte leichte eiserne Lanzen- 
spitzens aus einem Grabhügel im Streitwald bei Kirchberg a. b. 3. (Abb. 8,9), 
schon ber vorgeschrittenen Hallstattzeit angehörend, zeigen wie bie Lang- 
schwerter bie Verwendung des barten Metalls für Waffen.

Wie start diese Früheisenzeit (Hallstattzeit) sic im Gegensatz zur voraus- 
gehenden Hügelgräber-und Arnenfelderbronzezeit über Württembergisc Franken 
ausgebreitet hat, zeigen bie zahlreichen ©rabbügel in vor allem für Weide- 
wirtschaft geeigneter Umgebung, bie bem hallstattzeitlichen Landschaftsbild 
feinen einprägsamen, einzigartigen Charakter geben. (Abb. Tafel IX, 2.) 8m 
Osten des limpurgischen Gebiets gegen bie Voralb zu- unb um 
$ a l1,T zwischen Hall unb Crailsheim, zwischen 3 a gft unb 
Kocher unb im Annäherungsgebiet ber beiben Flüsse bei Schöntal, 
3ag ft baufen unb Einbringen,10 über bem Kochertal bei Niedern- 
b a 11,3 n g e l f i n g e n, K ü n 3 e l s a u ,10 unb 3 u n g b o 13 b a u 1 e n 11 um 
Kirchberg,12 Bartenstein,13 Sangenburg unb © erabronn ,14 
im Saubergebietis um Mergentheim, Weikersheim unb Creg- 
lingen, im Necargebiet um Heilbronn unb W einsb er g16 unb 
N e d a r 1 u l m17 liegen bie Sippenfriedhöfe ber Grabhügelfelder unb heutigen 
Grabhügelwälder ber dichten früheisenzeitlichen Besiedlung. ©egen 400 Grab-
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Tafel IX Abb. 1. Vorgeschichtlicher Erdwall um den Gutshof Oberlimpurg bei 
Sall mit vorliegendem Graben. Reststück.

/

Tafel IX Abb. 2. Grabhügelgruppe im Sroszen Weilershols bei Triensbac 
(Jüdlic Kirchberg an der Sagst).



Abb. 8.
bügel (mit schätzungsweise 2000 
darin bestatteten Toten18) geben 
so in unserem Gebiet einen Be- 
griff von dieser Zeit unb ihren 
alten Höhenverkehrswegen auf 
ben Wasserscheiden zwischen ben 
Fluszgebieten ober von Flusz zu 
Flußz.

Leider finb viele dieser Grab- 
bügel schon vor 100 Vahren unb 
nachdem in Zeiten angegraben 
worden, bie noc gar feinen Sinn 
für bie an einen solchen Hügel 
von ber Forschung zu stellenden 
Fragen unb noc fein genaues 
Grabungserfahren f annten,viel- 
fac von Naubgräbern, welche 
bie (nicht vorhandenen) Schätze 
suchten ober nur auf Museums- 
stücke gruben, unb so liegen viele 
dieser Hügel trostlos ausgeweidet 

heute ba.19 Biele finb auch, soweit sie sic nicht selbst durc um sie aufge= 
fommenen Wald geschützt haben, vom “flug bes nichtsahnenden Bauern ein- 
geebnet unb zerstört rvorben. Der in ber ersten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts 
Hunderte von Hügeln ausgrabenbe Hofrat Hammer grub alle feine Hügel nur 
in einem westöstlichen Schlitz an, um bas feiner Meinung nac in ber Mitte 
von Süd nac Nord liegenbe Gerippe zu treffen; barauf untersuchte er ben 
“latz bei diesem, soweit er eines antraf, unb schüttete bann ben Grabhügel samt 
Scherben, Knochen ober Asche tvieber ju.20 Mit ben alten Nachrichten von 
„Scherben", „Bronzeresten" ober „Eisenresten" ohne erhaltene Funde sann bie 
heutige heimat- unb völkerkundlich arbeitende Forschung nichts anfangen. Aus 
ben wenigen, erhalten gebliebenen Gefäszresten unb Schmuckringen ist nur so 
viel als wahrscheinlich zu ersehen, daß es sich in ber älteren (mittleren) 
Hallstattzeit in Württembergisc Franken um eine in bie Arnenfelder- 
fultur unb bie Reste ber verbrängten Grabhügelkultur ber Bronzezeit aus 
bem Nordosten einge- 
strömte Abart ber 
Kob erstäbter Kul- 
tur handelt, bie sich 
aber zum Teil von ber 
eigentlichen Kober- 
städter durc dieEigen- 
art öfter steinarmer 
ober gar fteinfreier 
Erdhügel unterschei- 
bet. (Grabhügel mit 
Steinpackung aus bem 
Streitwald bei Kirch-

Abb. 9.
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berg a. d. 3. siehe Abb. 9.) Diese neue, wohl illyrische Bevölkerung nahm in 
unserem Gebiet noc in der mittleren Hallstattzeit vielfach die Sitte des 
Leichenbrands, aber in Grabhügelbestattungen, an. 3m Slsselder Wald 
(Heilbronn) stellte ber Heilbronner Forscher Schliz in einem ber Grabhügel mit 
Massenverbrennung, ber nahezu ohne jede Beigabe war, auf bem Hügelgrund 
ein Eisenschwert und zwei Urnen ber Koberstädter Kultur fest.21 Am Ausgang 
ber mit Grabhügelgruppen (siehe Anm. Nr. 9) besetzten „Hochsträßz" zwischen 
Kocher unb Zagst im Kocherwald bei Kochendorf fanb ber genannte Spricher 
eine Reihe flacher, großer Grabhügel ber mittleren Hallstattzeit mit Aschen- 
Inhalten.22 Die einfarbige, einfache Töpferware ber Kober- 
ftäbter Art (Abb. 10), welche Zusammenhänge mit Gefäßzformen bes

Abb. 10. Sonurnen aus Grabhügeln des Hohenloher Landes.

Nordens zeigt, sticht scharf ab gegen bie östlicher beeinflußte prachtvolle farbige 
Geramis ber Hallstattleute ber Alb von Salemer Art. Das von ber Donau 
her nördlic ber Alb durchs Fränkische vordringende illyrische Koberstädter 
Volt hat das untere Neckar-, Main- unb Nheingebiet erstrebt, unb feine zahl- 
reichen Grabhügel weisen deutlich feinen Weg auf vorgeschichtlich 
begangenen Höhen beiderseits des Kochertals unb zwischen 
Kocher- unb Sagsttal, entlang ber „X ibe l ungenst raße" 
undüberdemSaubertal, während ber auf ber Alb vertretene Salemer 
(Stamm von bort aus bas Unterland besetzte unb im Nordwesten bis über bie 
Enz an ben guß bes Strombergs vorbrang, so baß sic beide verwandte 
(Stämme nac Umgebung bes Keuperwaldgebiets in ber Ludwigsburger (Segenb 
trafen.23 Ein mit gleichlaufenden, schrägen Randstreifen unb einem doppelten 
rot-weitzen Ziczadband bemalter Teller aus einer rechteckigen Wohn- 
stelle bes Hipperg bei Frantendac (Heilbronn) bilbet wohl in diesem Gebiet 
eine Ausnahme.24 Eine Heine, innen graphitbemalte schwarze Schüssel (in 
Parallelstrichwinkeln) gehört gleichfalls diesem Grab an.25 Einen Scherben 
einer Schale ober Schüssel in ähnlicher Graphitbemalung (mit fünften babei) 
lieferte mit spätbronzezeitlichen (frühhallstättijchen) Scherben zusammen eine

4 Württembergisc Franken
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Fundstelle am Ortsausgang in Edelfingen (Saubertal).26 Auc bei Schäfters- 
beim mischt sic in einer Talsiedlung dieser Zeit in die einfache farblose Geramis 
in Art des Koberstädter (Stammes einfac bemalte Hallstattopfware;27 hier im 
Saubertal treffen also wohl zum Teil ebenso bie Kulturströmungen, bie bem 
Maintal gefolgt waren, zusammen mit denen, bie non ber Donau herüber- 
tarnen.28 Von ber Glanztultur besonders ber späten Hallstattfürsten geben in 
Württembergisc Franken bis jetzt nur wenig Grabhügelfunde Auskunft. Ein 
späthallstättischer Grabhügel bei Simmringen, ber „Bürzel", ergab einst neben 
ben Gfeletten eines Mannes unb "ferdes auc Teile eines Wagens, unb auch 
bem späthallstattzeitlichen Fürstenhügel „Fuchspörzel" im Streitwald auf 
Markung Lendsiedel mürben 1839 Wagenreste mit 4 cm breiten Reifen ent- 
nommen.29 Guter Schmuck aus Bernstein, Gagat, Glas ist in ber württem- 
bergisch-fränkischen Hallstattzeit selten, Gold bis jetzt gar nicht oertreten im 
Gegensatz zu ben Reichtümern derselben Zeit auf ber Alb unb im Neckargebiet 
(Girnau, Cannstatt, Asperg). Nur ein Grabhügel im Streitwald mit Frauen- 
unb Kinderskelett ergab eine Gagatperle30 (Abb. 8, Nr. 3) unb eine Bern- 
fteinperle31 (Abb. 8, Nr. 4) unb am Hals ber Frau einen weiten Halsring mit 
angehängten Bommeln. Zu nennen ist auc ein Grabfund aus Crieshac a. K. 
von zwölf blauen Glasperlen.32 Vereinzelt, in einem Grabhügel bei Sagstfeld 
fanb sic auch ein schildförmiges bronzenes Rasiermesser mit angegossenem, mit 
Ring zum Aufhängen versehenen Handgri ff .33 Auf bie einfachere Lebens- 
h a 11 u n g unb Art ber Württembergisc Franken bewohnenden Hallstattleute 
gegenüber ben östlich unb südlic bavon wohnenden reicheren Leuten des 
Salemer Hallstattyps mürbe schon hingewiesen. Die Hallstattbevölferung 
unseres Gebiets hatte wohl ausser ber mutmasslichen Ausnützung unserer 
Salzquellen (Niedernhall a. K., Hall a. K., Kirchberg-Sulz, Beimbac 
bei Serabronn, Mergentheim) in ber Hauptsache Viehhaltung als Lebens- 
grunblage, bei ber eben diese Salzquellen wieder eine Rolle spielten, unb 
manche dieser Quellen mag durc ben Spürsinn bes Viehs erst entdeckt ober 
wiederentdect morben fein. Ackerbau, etwas Fischfang unb Jagd mögen nur 
zur Ergänzung ber Nahrung gebient haben. On ber neuentbedten Hallstatt- 
siedlung von 3gersbeim im Taubertal fanben sic Hirsch- unb Wildschweinreste, 
eine Siedlungsstelle an ber Ohm bei Öhringen enthielt als Ackerbauerzeugnisse 
Hörner von Emmer ünb sechszeiliger Serfte.34 Die Srabhügelbeftattungen 
beuten auf Sippenoberhäupter,35 von denen eine Anzahl kleiner meilerartiger 
(Sieblungen mit ihren Hütten, (Ställen unb Hürden mieber in Sauen grösseren 
Häuptlingen untertan gewesen fein mögen (Fürstengräber). Diese Gehöft- 
unb Weilersiedlungen liegen meist an Hängen über Bächen unb Flüssen ober 
im Tal an Bacheinmündungen, sicherlich auc in ber Regel bei ben Grabhügel- 
gruppen, bie jeweils ihre Friedhöfe barftellen. Die vorgeschichtlich vielbelegte 
Bödkinger Segenb am Neckar bei Heilbronn erbrachte etma 30 Wohngruben 
unb bienenkorbförmig eingetiefte Keller, in einer Srube ein Kinderskelett. Es 
fanben sic Knochen von Rind, Schwein unb Schaf, unb in zwei Sruben noch 
grosse Brocken von Wandbewurf mit Flechtwerkabdrücken, in einem Keller auc 
lange Beinnadeln mit Knötchen, vermutlich (Spinbein.36 Wohngruben mit 
Viereckhütten stellte Schliz schon früher zahlreich in bem altbefiebelten Srosz- 
gartacher Selänbe fest.37 Groszgartac lieferte auc einen Töpferofen ber Hall- 
stattzeit,38 unb bas nahe Kirchhausen aus Hallstattzeit ober Früh-La-Tène-Zeit
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Bestandteile eines Giefzofens und Schmelztiegels.30 Weitere Hallstattsied- 
lungen erbrachte das Neckargebiet bei Frantenbach,40 Neckargartac,41 bei 
Böttingen auf dem Nichelsberg,42 das Bagstufer bei Klepsau,43 besonders aber 
bie Sauber im württembergisch-fräntijchen Gebiet bei Weikersheim," Schäf- 
tersbeim,45 Elpersheim,46 neuestens Sgersheim mit zahlreichen Copfresten, zum 
Seil mit Graphitüberzug,* ferner Bad Mergentheim im Südteil ber Stabt1' 
unb bei ber Karlsquelle,40 am Ausgang des Erlenbachtälchens,50 ferner im 
anschlieszenden badischen Saubergebiet Königshofen" unb Tauberbischofsheim. 
Eine Siedlung ist auc am Kocher bei bem Gräberfeld bei Criesbac anzu- 
nehmen.53 Über bas Klima, dessen Feuchterwerden mit Beginn ber Hall- 
stattzeit sonst vielfach nachzuweisen ist, gibt beftätigenb ber Befund ber Sied- 
lung Don Elpersheim im Saubertal Auskunft, wo, durc bie jetzige Landstrasze 
angeschnitten, bie durc Regengüsse unb überschwemmung zugededten Sied- 
lungsrefte breier schichtmätzig übereinanberliegenber Sieblungen ber Hallstatt- 
zeit feftgeftellt werden tonnten.54

Noc ungeklärt ist fast überall in Württembergisc Franken bie Frage ber 
vielen Höhenbefestigungen, Don benen angenommen werden sann, daß 
bie Sippenoberhäupter sie zum Schutz ihrer Leute unb gerben als Fliehburgen 
haben anlegen lassen. Da andernorts vielfach hallstättische Abschnitts: 
befestigungen, also Abriegelung Don Höhenzungen durc Erdwall unb 
Graben auf ber zugänglichen Seite, besannt geworden sind, bürfcn wir wohl 
bie meisten unserer eigenartigen unb eindrucksvollen Befestigungen dieser Art 
ben Hallstattleuten zuweisen. Sie müssten meist in bewegter Zeit kriegerischer 
Bedrohungen gebaut worden fein, bas wäre bie Frühhallstattzeit unb bann 
wieder bie Späthallstattzeit, in welcher früherer Ostwest- unb Nordsüdbewegung 
einftrömenber Bevölkerung nac ruhigeren Zeiten ein Westosteinstrom wehr- 
hafter Kelten gefolgt fein musz. Schon in ber Bronzezeit mag dieser unb jener 
geeignete Höhentopf durc Wall unb Graben für Hirtensiedler unb gerben zu- 
fluchtsfähig gemacht worden fein, einige Höhentöpfe späterer mittelalterlicher 
Burgen mit ihren noch vorhandenen vorgelagerten Erdwällen ober Gräben, 
so auf ber Braunec (Kreis Mergentheim),55 auf Werdec (über ber Brettac 
südöstlich (Serabronn),56 auf Bilrict über ber Bühler (Kreis Hall),57 auf ber 
Kransburg über bem oberen Kocher bei Sulzbac a. K.58 unb auf bem Höhen- 
topf des jetzigen Schlosses Don Untergröningen wie auf bem auf ber darüber- 
liegenden Höhe noch zu sehenden „Schloszgraben" auf einer Bergipitze nord- 
östlic Eschach, ben Aufgang Dom Kochertal her beherrschend. Auc Stabt unb 
Schloß Langenburg hat ben Namen schwerlich von ber mittelalterlichen Burg, 
bie nicht in bie Länge gezogen war, sondern von einer vorgeschichtlichen, unb 
Waldenburg zeigt ähnliche Art unb Anlage. Der in ber jüngsten Bronzezeit 
angelegte Abschnittswall bei Aschhausen hat in ber Hallstattzeit feine Er- 
neuerung erfahren.110 Auffallend häufen sic bie A b 1 c n i 11 s w ä 11 e über 
ber Brettac beim Salzquell von Beimbac in Amlishagen (jetzt Schlosz- 
graben), im Eichholz auf Markung Beimbac östlich Rückershagen, beim 
Himmelreichshof, auf Werdeck." So könnte auch ber Burggraben ber Burg 
Hornberg bei ben Salzquellen von Kirchberg auf hallstättische Zeit zurück- 
gehen wie bie Oberlimpurg bei benen Don Hall (Abb. Sasel IX, 1); bie ein- 
fachste Befestigungsanlage ber Oberlimpurg bürste schon steinzeitlic gewesen 
sein unb auch für bie keltische Seit als benützt ober ausgebaut anzusehen fein.62

4*
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Der Abschnittswall vom „Streiflesberg" bei Hall ist auf vorgeschichtliche Seit 
noc nicht untersucht, bürste aber am ehesten ber Hallstattzeit angehören. Diese 
bat schon wegen ihres Viehes bie Stäbe von Salzlachen unb Salz- 
quellen geschätzt unb diese vermutlich, wie auc bie Salzlager auf bem Salz- 
berg von Hallstatt (Salzkammergut) unb bem Dürrnberg bei Hallein ausge- 
beutet unb das Salz verhandelt. Die Hall-Ortsnamen, bei uns Hall unb 
Niedernhall, beuten vermutlich auf illyrische (ober thratische) Herkunft, also 
wohl auf diese von bem illyrischen (thratischen) Bol kulturell beherrschte Zeit. 
Eine Höhenbefestigung ist auc in ber Stäbe ber zahlreichen Grabhügel in ber 
Kirchberger Salzgegend bei Triensbac unb Mistlau a. b. 8. anzunehmen, 
wohl ber zwischen diesen an ber Sagst gelegene, vorzügliche Höhentopf von 
Lobenhausen. Für bie Hallstattgrabhügel im Hagwald bei Schechingen liegt ein 
deiner, doppelter Ringwall, der sogenannte „Sudentirchhof"/83 ganz in ber 
Nähe am Rand des Federbachtals, sogar mit einbezogener Quelle. Die mittel- 
alterliche Burg Gabelstein bei bringen sonnte auf Grund des am Burghügel 
gefunbenen frühbronzezeitlichen Beils sogar schon dieser Zeit angeboren, ber 
Wilfertsberg bort trägt einen Abschnittswall wie auc 2 km östlich Öhringen 
eine Geländeecke am Retzlesmahdsee.64 Wie weit an ber Sagst auf ber Höhe 
über Stimpfac (Kreis Crailsheim) ber Ringwall bes sogenannten „Alten 
Schlosses" auf vorgeschichtliche Zeit zurückgeht, sann ohne Grabung nicht gesagt 
werben. 65 Die „Gchönebürg" bei Crailsheim ist in vorgeschichtlicher Beziehung 
sehr fraglich, ba sie eine breiteilige, ziemlich unregelmäßig erscheinende Burg 
barftellt.66 Der frühere Name „Heuneburg" für einen Bergvorsprung an ber 
Zauber bei Edelfingen, auf bem jetzt bie Wallfahrtskirche St. Theobald steht 
legt bei bem spätbronzezeitlichen (frühhallstättischen) Siedlungsfunde im Ort 
Edelfingen®7 unb nahen Grabhügeln68 bie Möglichkeit einer bronzezeitlichen 
ober frühhallstättischen Befestigung nahe. Sm Taubereinzugsgebiet über ben 
Steilhängen ber Gollac bestaub feit ber jüngeren Steinzeit eine Höhenbe- 
feftigung auf bem Altenberg (Kunigundenkapelle) bei Burgerrot in ber Stäbe 
von Aub (Unterfranfen), welche bie Hallstattzeit zu einem Ringwall gestaltet 
hat.69 In ber Heilbronner Gegend rechnet ber Forscher Schliz ben Abschnitts- 
wall bes Burgmals zu ben Brandhügeln ber Frühhallstattzeit auf bem 
Schweinsberg, zu ben Grabhügeln im Steintalwalb bei Kirchhausen eine große 
eirunbe Umwallung, unb zu ben Grabhügeln auf bem Heuchelberg ben Ring- 
wall im Baunzelwald.70

Der Spatenforschung steht, wie ersichtlich, zur Untersuchung unb seitlichen 
Bestimmung solcher Befestigungsanlagen noc sehr viel Arbeit bevor, während 
bie Ausgrabungen früherer Zeit sich fast durchweg auf bie bequem zu finbenben 
unb auszuhebenden Grabhügel beschränkt haben." Trotzdem gibt es ver- 
schwindend wenig brauchbare, wissenschaftliche Grabhügeluntersuchungen.72 
Beachtung verbient eine neueste Untersuchung dreier schon beschädigt ge- 
wesener Grabhügel im ©roßen Weilersholz bei Triensbach.73 Sn einer am 
Staub beigesetzten Urne barg ber eine, mit Steinfranz umgebene Hügel Töpfe, 
Fuszschale unb eine Stabel mit gebrungenem, verdicktem Scheibentopf ber Spät- 
bronzezeit ober Frübhallstattzeit. (Abb. Tafel VIII, 2 unb 4, unb Abb. 2 bis 5 
bes Wunderschen Aufsatzes)." Der zweite Hügel ergab mittlere Hallstattzeit 
mit ganz bronzezeitlic anmutenben Gefäszen, aus benen wohl ber Schluß 
eines Weiterlebens ber Hügelgräberbronzezeitleute bis tief in bie Hallstattzeit
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hinein gezogen werden dorf. (Abb. Tafel VIII, 1 und 3, und Abb. 9 bis 11 
des Wunderchen Aufsatzes.) Der dritte, vom Weg fast ganz abgetragene 
Grabhügel überraschte durc eine schöne La-Tène-Bestattung (Randbestattung, 
Abb. 13 des Wunderschen Aufsatzes), und erwies bas Sriensbadjer Grab- 
hügelfeld als von ber Frühhallstatt- bis in bie La-Tène-Zeit belegt nor. Die 
dortige Sagstgegend erbrachte schon früher aus einem Grabhügel bei Mistlau 
neben platten Bronzeringen ben Rest eines bronzenen Gürtelblecs,T5 eine 
bronzene Paukenfibel ber Späthallstattzeit (600 bis 500 v. Chr., siehe Abb. 11)79 
unb eine runbe Knochenscheibe mit brei Durchlochungen, bie einer menschlichen 
Gchädeldece entnommen war. (Abb. 12.) Eine aukenfibel hatte auch ein 
anberer Grabhügel bei Kirchberg a. b. 8. zusammen mit Ohrring unb Jing 
mit Bommeln geliefert.77 (Abb. 8 Nr. 1 unb 7.) Ein eigenartiges Stüc,

Abb. 11. Abb. 12.
Abb. 11. Hallstattzeitliche (früheisenzeitliche) Fibeln (Gewandhaften) aus Grabhügeln 
des Hohenloher Landes. — Abb. 12. An lebendem Menschen ausgemeiszeltes („trepa- 
niertes") Gchädelstüc (beinerne Scheibe) mit 3 Durchbohrungen, Amulett aus einem 

hallstattzeitlichen (?) Grabhügel bei Mistlau an ber Sagst. (Nat. Größe.)

sicherlich Amulett, ist als (Grabbeigabe von Mistlau bas erwähnte runbe 
beinerne Plättchen aus einer menschlichen Schädeldecke, ein sogenanntes 
trepaniertes Sc ä be l ftü c.78 (Abb. 12.) Diese Knochenicheibe mit 
4,4 mm Durchmesser unb 2 mm Dicke ist burd) brei im Dreieckssorm ange- 
orbnete treisrunde Löcher sorgfältig durchbohrt. Solche Ausmeiszelungen aus 
menschlichen Schädeldecken tommen schon zuweilen in ber jüngeren Steinzeit 
vor, unb burd) Funde jungsteinzeitlicher Schädel mit verheilten Ausmeiszelungen 
ist bie Vornahme dieses eigenartigen operativen Eingriffs am lebenben 
Menschen bewiesen; bei manchen Völkern im Urzustand wird heute noc so ver- 
fahren. Bei starten Kopfschmerzen ober Verrücktheit scheint ber Eingriff vor- 
genommen worden zu fein in bem (Glauben, daß in bem Schädel feindliche 
Mächte wohnten, bie man herauslassen müfzte. (Gelang bie Operation bann, 
so galt nicht nur ber Betreffende selbst als künftig gegen bie Krankheit geschützt, 
fonbern wahrscheinlich auc fein Schädel unb befonbers bas ausgemeiszelte 
runbe Beinplättchen aus diesem als Schutz gegen alle möglichen Schäden." 
So sann man bie Verwendung des Scheibchens als Amulett verstehen, 
um lebenbe unb tote Träger desselben zu schützen.

200 46 6/4 / ) JilolyuALL 2) le looCou / n 0
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Gut erhaltene Schädel aus Hallstattgrabhügeln Bürttem- 
bergijcSrantens sind selten. H. Hölder hat breite und schmale Schädel- 
formen aus Grabhügeln der Gegend von Kirchberg a. d. 3. ausgenommen.80 
Ein von Schliz untersuchter, aus einem Grabhügelfeld der Hallstattzeit bei 
Niedernhall stammender weiblicher Schädel zeigte Langform. Die Bestattung 
hatte Späthallstattgefäsze und Schmuckstücke, welche teilweise schon La-Tène- 
Charakter aufweisen.81

Die La-Tène-Zeit ober Bolleisenzeit
(500 v. Chr. bis Zeitwende)

Das Einbringen ber neuen, von Kelten getragenen La-Tène-Kultur 
aus bem Westen macht sic im württembergisch-fräntischen Gebiet zunächst nur 
langsam bemerkbar unb hat wohl schon in ber „urfeltischen" Späthallstattzeit 
manche Wirkungen ausgeübt.1 Es ist bezeichnend, daß bie einzig sichere Be- 
stattung ber frühesten La-Tène-Zeit auch in unserem Landesteil sich 
wie besonders auf ber Schwäbischen Alb nac Hallstattsitte in einem Grab- 
bügel finbet, bei 31 s b o f e n.2 Der barin bestattete Tote hatte zwei flache 
geschlossene Bronzeringe unb eine breitblattige Lanzenspitze am Schädel liegen, 
dabei in ber Nähe ein flaschenartiges bauchiges Gefäß unb an ber (Seite ein 
breites Eisenschwert mit Ortband, Tragöse unb Eifenringen. Einen anberen, 
interessanten Fund lieferte das durc zwei 3abrtaufenbe reichende reichhaltige 
Gräberfeld bei Criesbac jenseits des Kochers, vielleicht schon aus einem 
ber nun mit keltischem Einfluß auffommenden Flachgräber stammend; es ist 
eine bronzene Mastenfibel mit Raubvogeltopf am Fuß unb Maske 
am Kopf auf bem Bügel mit angegossener S-Spirale, bie ben Maskentopf unb 
ben Fibelfusz verbinbet. (Abb. Tafel VI, 1 )3 Das Fehlen aller weiteren 
Funde ber keltischen Frühzeit in unserem Gebiet lässt, auch wenn einige weitere 
noch auftaueben sollten, auf geringes Einbringen ber frühesten keltischen Welle 
schliessen unb auf ein langes Weiterleben unserer Späthallstattleute, bie sich ba 
unb dort kulturell ben Neuankömmlingen aus bem keltischen Westen angepasst 
haben mögen. Ein anberer frühfeltischer Vorstoß muss südlic des Maintals 
in Richtung Böhmen erfolgt fein, wie keltische Grabhügel bei Tauberbischofs- 
beim4 unb im Tauber-Main-Zwischengebiet an einem überlandweg ber pracht- 
volle Grabhügelfund von Oberwittighausen (16 km nordöstlich Mergentheim) 
mit vier schön vertierten Maskenfibeln, Ringen, Tonflasche ber keltischen Früh- 
zeit geigen mögen.5

Erst ber nac 400 v. Chr. erfolgte starte, in Süddeutschland vielfach durc 
Flachgräber mit La = Tène = Bewaffnung unb Ausstattung nachweisbare 
Kelten einfall bringt bei uns, freilich auc jetzt erst allmählich, bie Bor- 
Herrschaft dieser Kultur wohl mit derjenigen ihrer Träger. Die Einfallsrichtung 
ist erkenntlich burd) bie Häufung von Flachgräbern des Anfangs ber m i 11 = 
leren La-Tène-Zeit im Gebiet zwischen Karlsruhe unb Heidelberg 
unb von bort aus auf bem einzig gangbaren Weg durc ben Kraichgau im 
Hügelland zwischen bem schwierig zu durchdringenden Schwarzwald unb bem 
Odenwald; von bort her muß ber Einfall ins württembergische Gebiet erfolgt 
fein,6 sehr wahrscheinlich zu uns her in erster Linie auf bem von Worms, 
Ladenburg, Wiesloch, Sinsheim über Biimpfen bereinfübrenben altbegangenen
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Tafel VI Abb. 1. Keltische Mastenfibel (Gewandhaste) aus Bronze, 
von Möglingen (Kreis Öhringen).

Tafel VI Abb.2. Keltische Skelettbestattung mit Knotenringen aus Bronze, 
von Criesbac am Kocher.



— 56 —

Bölferweg der „Nibelungenstrafze". Das sic in Württembergisc Franken erst 
allmählich das Flachgrab keltischer Sitte durchsetzt, zeigen die La-Tène-zeitlichen 
Hügelgrabbestattungen dieser Zeitstufe noc in Schwaigern," auf Markung 
Tiefens all-Friedrichsruhe bei Ohringen,s vielleicht auc bei Döttingen am 
Kocher (?),9 bei Kirchberg a. b. 3.10 unb neuestens bas in genauem Verfahren 
vom Historischen Verein für Württembergisc Franken ergrabene Hügelgrab 
im Groszen Weilersholz bei Triensbach,11 Gräber, die übrigens sämtlich in 
ber Einflufzlinie ber „Nibelungenstrafze" liegen, auf ber vor ben kriegerischen 
Trägern ber keltischen La- Tène-Kultur wohl beren Kultur selbst in Vorläufern 
vorausgeschritten ist in bie von Hallstattleuten besiedelten Teile unseres Ge- 
biets. Die Hallstattgräberhügelsitte hat sic vereinzelt, wie Funde eines Hügel- 
grabs ber brüten La-Tène-Stufe bei Mistlau a. b. 3. zu zeigen scheinen,, 
sogar bis in bie mittlere La-Tène-Zeit gehalten. Gleichzeitig mit ben ge- 
nannten Hügelgräbern ber zweiten frühen La-Tène-Stufe zeigt 
aber bie Zahl ber baneben auftretenben Sfelettflachgräber bas stärkere 
Dasein unb bie allmähliche Vorherrschaft des neuen keltischen Einstroms, in 
Heilbronn im Neckargebiet bei Meimsheim, Sroszgartach, Lein, Böckingen, 
Neckargartach, Neckarsulm, am Kocher bei Neuenstadt unb Möglingen,13 bas 
einen besonders schönen Bronzehalsring mit Spiral- unb Schneckenverzierung 
unb mit brei aufgesetzten Näpfchen mit ’asteneinlage geliefert hat.14 Ein ein- 
facher Ning mit solchen aufgesetzten Näpfchen stammt aus Niedernhall.15 
Kocheraufwärts setzt bas vielbesiedelte Criesbac im Kocherstrandgelände alter 
Späthallstattgräber,16 bie hier (unter keltischem Einflufz?) schon Flachgräber zu 
fein scheinen, ben La-Tène-Zug kocheraufwärts fort, neuerdings mit Knoten- 
ringbeftattung17 (Abb. Tafel VI, 2), ebenso Hall mit weiteren Bestattungen 
mit schönen Knotenringen vom unteren Kochertalhang im „Acker". 3m Zug 
ber „Nibelungenstrafze" zwischen Heilbronn unb Hall liegen Flachgräber bei 
Weinsberg (mit Knotenringen unb einem Schwert).19 Mit bem vorgeschicht- 
lieben Fernweg bei Schmalfelden auf ber Hochebene gegen Rothenburg, ber 
auf ber Wasserscheide von Sagst unb Tauber von Nordwesten über Bartenstein 
nac ber Donau zog, bürste ber Knotenring unb Fibelfund von Naicha (Kreis 
Gerabronn) zusammenhängen.20 3m Taubergebiet zeigt ein Einzelfund eines 
bronzenen Knotenringbruchstüds von Niedersteinach21 unb ein Flachgrab mit 
glatten Ringen mit Stempelenden unb einem bünncn gedrehten Halsreif in 
Bad Mergentheim22 ben Einmarsch unb bas Dasein ber Kelten in ber Mittel-
La-Tène-Zeit an. 3m Sagstgebiet bürste ein neu aufgetretenes La-Tène- 
Flachgrab zwischen Bieringen unb Ajchhausen23 wohl auc dieser Zeit zuzu- 
rechnen fein. 3n ber M i 11 e I = 2 a = T è n e = 3 e i t treten weitere Flach- 
sfelettgräber im Neckargebiet auf, eines bei Gochsen (Kreis Neckarsulm) mit 
Eisenschwert unb Eisenscheide mit Swagriemenöfe, ganz wie bas aus bem 
Grabhügel XIII a in Weilersholz bei Triensbac geförberte, mit blattförmiger
Eisenlanzenspitze, bandförmigem Schildbuckel,24 unb eine Reihe von weiteren
Gräbern dieser Art mit ähnlicher, zum Teil aud) Knotenringausstattung unb
Fibeln dieser Zeit, unb anberen Fibeln mit zurückgebogenem Kugeltopf.

Dem dichten Vorkommen von La-Tène-Gräbern im Neckargebiet entspricht
bort auc eine Reihe von Siedlungen von ber frühesten bis zur spätesten La- 
Tène-Zeit. Der Heilbronner Forscher Schliz hat eine Anzahl keltischer 
Bauernhöfe um Heilbronn auffinben unb durc Grabungen erforschen
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sönnen.25 Er fand, dass die weiten Löszflächen linfs des Neckars von Neckar- 
gartac bis Klingenberg von diesen Höfen bedeckt waren, rechts des Kedars die 
Lötzhügel vor den Keuperhügeln der Löwensteiner Borberge bei Flein, am 
Lerchenberg bei Heilbronn, im Neckarsulmer Bahnhofgelände. Es waren feste, 
rechteckige ober runde Hütten mit Estric ober gepflastertem Boden, Keller, 
Werkstätten unb Ställen, oft mit zwei Gelassen nebeneinander. Die Rechtec- 
hütten waren besonders “fostenbauten, auc Häuser auf Schwellbalken. 
Durc Knochen- unb Zahnfunde tonnte Schliz feststellen, daß reichliches wilc, 
Dieb einer kleinen Nasse die Ackerbauerzeugnisse ergänzte. Der Svricher fand 
bie Gräber in kleinen Gruppen in ber Nähe ber Höfe bei Großgartach, Slein, 
Hödingen, Neckarsulm, stets Flachgräber mit Erdbestattung, wie wir sie ietst 
noc im Brauc haben.

Siedlungen ber La-Tène-Zeit finben sic fast durchweg in unseren Sluß- 
tälern. Die f r üe st e 2 a - $ é n e = 3 e i t hat in Württembergisc Stanken 
erst wenigeGiedlungen geliefert, auc diese meist wieder in bcm immer 
wieder belegten Gebiet am Neckar bei Heilbronn, bei Böckingen2T unb auf bem 
rechten Neckarufer zwischen Heilbronn unb Neckarjulm,28 im Saubergebiet in
Weikersheim im heutigen Marktplatz.20

Wichtig war für bie württembergisch-fränfische Heimatforichung bie Sat- 
sache, daßz sic eine ber größten unb eigenartigsten Befestigungen des 
Gebiets, in ber Nähe von Crailsheim (7 km südwestlich) ber

Burgberg,

auf bem Echtiz einen Herrichersitz ber Hallstattzeit vermutet unb den Fachleute 
nac ben ersten Grabungsergebnissen des Sahres 1935 als germanische 3DES- 
bürg ber Nömerzeit angesehen hatten, sic als Wehranlage ber frühen Ed- 
Cene-Zeit (5./4. Vahrhundert v. Chr.) unb wohl schon ber späten Dallstattzeit 
erwies. 3n bem gegen bie Hohenloher Ebene nac Westen vorgeschobenen 
Keuperbergwald ber ausstrahlenden Ellwanger Berge als überragender el- 
runber Kegel hinausschauend nac Süd unb West, hat dieser eigenartige ge 
heimnisumwobene mittelalterliche Wallfahrtsberg schon in ber Steinzeit 
Säger ober durchziehende Krieger angelodt, wie Funde einzelner Seueritein- 
wertzeuge unb späterhin bie erwähnte Daumenschutzplatte ber spätjungitein- 
zeitlichen Glockenbecherleute gezeigt haben. Zwei mächtige, heute graShe: 
wachleneErdwälle zeigen heute noc bie einstige Amwehrung. 5.) 
Ihre Untersuchung30 ergab in jebem ber am Hang runb um den Berg führen- 
ben übereinanberliegenben Wälle einen tiefen Graben. Die Grabendn e 
waren gegen bie bei Feuchtigkeit start quellenden unb schiebenden unteren 
bunten Mergel auf ber Berghangseite einstmals abgebämmt gewesen, ber 
untere, 2 m Sohlenbreite aufweisende mächtige Graben vermutlich mit einer 
überhöhten Pfahl- ober Flechtwand,31 ber obere mit einer wohl holzveriteisten 
(Steinmauer,32 bie einem in bem oberen Graben eingedrungenen an- 
greiser ihre ebenfalls überhöhte Steilwand entgegenstemmte. An ber im Ei- 
runb um bie Kuppe laufenden Bergkante fanb sich, in bie Kaltsteinplatten ber 
bie Bergdecke bildenden Lehrbergbanf eingetieft unb eingehauen, in buntler 
scherbenführender Schicht ein umlaufcnbes, an einer (Stelle in ber ordjeite 
verdoppeltes Palijadengräbche n.33 (Abb. Tafel VII.) Der Soreingang 
wurde angesichts verschiedener späterer (Störungen ber Südostseite vergeblich
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gesucht. Nac Erkundung im älteren ungestörten Zustand hat ihn der Kenner 
F. Hertlein einst im Süden, wo auc jetzt der Fahrweg schief aufsteigt, ver- 
mutet; dort waren ehemals am unteren Wall die vor 40 ober 50 Sahren be- 
seitigten unb eingeebneten Wallenden übergreifenb angelegt gewesen.34 Hertlein 
vermutete auch, wohl mit Recht, eine Einbeziehung ber breiteren Geländestufe 
am Bergfufz, bie an ihrem Rand mieber steiler abfällt, als befestigt; in diesem 
Gelände am Bergfusz liegen auc östlic ber Bergkuppe im Vorwald mehrere 
altbenützte Wasserlöcher, heute noch als Viehtränke bienenb. Eine Zeit- 
bestimmung ber interessanten befestigten Anlage sonnten nur bie in ben Wall- 
graben unb im Palisadenrandgräbchen gesunbenen vorgeschichtlichen 
Sc erben ergeben, bie in ber Erdschicht unterhalb ber Ton- unb Glas- 
sterben ber mittelalterlichen Wallfahrtszeit von ber Ausgrabung zutage ge- 
bracht werden tonnten.35 Der Berghochfläche selbst ergab aufzer steinzeitlichen 
Spuren feine Siedlungsfunde; höchstens sönnen solche noch auf ber jetzt durc 
Wohn- unb Wirtschaftsgebäude eingenommenen Nordwestseite bes Berges 
gelegen haben. Auf Grund zweier von ber Altertümersammlung (Stuttgart

Abb. 14. Frühkeltische Schüsseln aus ber Burgbergbefestigung im Bergland westlic 
Crailsheim. (Etwa 1/7 nat. Grösze.)

zusammengesetzter Schüsseln (Abb. 14), beren eine im Palisadengräbchen 
ber Bergkante auf ber Nordseite, bie anbere im unteren Graben ber Südseite 
in Scherben zutage gefommen waren, wird nun bie Wehranlage in die Früh - 
La-Tène-Zeit, etwa bas 4. Jahrhundert v. Chr., zu setzen fein, wobei 
ber Beginn ber Befestigung in ber vorhergehenben Hallstattzeit, welche be- 
sonders Höhenbefestigungen errichtet hat, wahrscheinlich ist.36 Von kriegerischen 
Ereignissen, welche nach Beginn ber La-Tène-Zeit ben Ausbau einer solchen 
Befestigung nötig machten, sonnte man an ben grossen Kelteneinfall nac 
400 v. Chr. benfcn.37 Aon neuem, westlichem Volfseinstrom ist bereits bei 
Besprechung ber keltischen Bestattungen (Seite 56) bie Rede gewesen. Die 
Zuwanderung brachte auch in ber Folgezeit dichtere Besiedlung mit sich.

Besonders starte Besiedlung in ber nachfolgenden Mittel-La-Tène- 
Zeit (3. Jahrhundert v. Chr.) meist wieder das Neckargebiet auf bei Abstatt, 
Kirchhausen, Ftantenbac, Groszgartach, Neckarsulm unb Ilsfeld. Die Neckar- 
sulmer Siedlungsstelle lieferte zwei Töpferöfen,39 unb Ilsfeld ein m e n 1 c - 
l ic es Sigürchen mit rechtminflig erhobenen Armen aus 
Bronze.40 Das Kochergebiet erbrachte bis jetzt Siedlungsstellen dieser Zeit in 
Neuenstadt,41 Hall im Neumäuer (?)42 unb vielleicht Hall-Hessental;43 von 
bort stammt auch ber Rest einer eisernen boppeltnotigen Fibel (Bruchstück).: 
Auch bas vielversprechende Taubergebiet ergab bis jetzt zwei Gehöste bei 
Weikersheims® unb Siedlungsstellen in bem vorgeschichtlich so bebeutenben 
Mergentheim in ber Nähe ber Quellen.40
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Fast durchweg finden sic diese keltischen Siedlungen in denselben frucht- 
baren Landstrichen, die schon in der vorausgehenden Hallstattzeit sic als be- 
siedelt erwiesen haben. Siedlungsleer seit dem Beginn menic- 
lichen Acerbaus erwies sic bis jetzt derfräntische Keuperwald, 
meist Nadelholzgebiet, zwischen dem Ostrand des mittleren Neckartals, oberem 
Kocher, oberer Sagst unb Rems. Besonders bie ackerbautreibenden Band- 
feramiker, bie bronzezeitlichen Urncnselberleute, bie Hallstattleute unb bie Kelten 
hielten sic an fruchtbares Gebiet unb durchstreiften höchstens gelegentlich die 
Keuperwälder, wie vielleicht vereinzelte keltische Münzfunde (3- B. vom Würt- 
temberger Hof, 3 km südöstlich Mainhardt, Nähe des Überlanbmegs dall 
Löwenstein—Heilbronn) besagen bürfen.

Mit bem Auftreten keltischer Münzen ist bereits bas Ende ber mittleren 
und die Gpät-La-Tène-Zeit (200 v.Chr. bis Zeitwende) erreicht. Sie 
erweist vor ber Bedrängung ber einheimischen keltischen Siedler durc Germanen 
unb Körner (Ende bes letzten Jahrhunderts v. Chr.) noc eine g a n 3 e r h e b = 
liche Siedlungsdichte bei uns. Wieder zeigt bas Heilbronner unb 
Neckarsulmer Neckargebiet bie Fortsetzung ber von jeher bort bestehenden Be- 
siedlung: Heilbronn selbst aus bem Rosenberg* unb bei den Kasernen (ein 
blaues Glasarmband),48 Bödkingen49 mit Schmelztiegeln, Hortheim50 unb 
Kochendorfl mit Eisenbarren, Neckargartac mit Graphittonscherben,92 Neckar- 
sulm „Bürg" mit Graphittonscherben53 unb Neckarsulm selbst mit wichtigem 
Grabfund mit einer Keltenmünze bes 1. Jahrhunderts v. Chr. 54 unb mit einem 
Söpferofen,35 unb Eriesheim im Einmündungsgebiet ber Sagst in bensRedar." 
Das Kochergebiet wartet neben bem durc Abschnittswall (Abb. Tafel IX, 1) 
befestigten schon älterbesiebelten Gutshof Oberlimpurg bei Hallst vielleicht 
auc ber (Somburg58 unb ber späterbin wichtigen ©tödenburg59 mit ber alt- 
besiedelten In gelsing er Talsohle auc für bie spätkeltische Zeit auf. 
Auf bem linsen Kocherufer bort, auf bem im Gegensatz zu heute ber vorge- 
schichtliche Verkehrsweg gelaufen ist, fand sic eine sehr bebeutsame, burd) 
mehrere Grabungen erforschte Siedlung ber letzten zwei Sahrhunderte vor 
Christus unb ber darauffolgenden zwei Jahrhunderte nac Christi Geburt." 
Ihre Wohngruben ergaben neben Spinnwirteln unb einer eisernen Tüllenart 
unb eisernem Messer" bei ber Grabung von 1932 in ben Fundschichten ehe- 
maliger keltischer Holzbauten mit Lehmverput La-Tène-C- unb -D-Ccherben 
auc bie typischen spältkeltischen Kammstric- unb Graphittonscherben, Scherben 
von einer auf braunrotem Grund bellbemalten Schüssel unb ein Bruchstüc 
eines fobaltblauen Glasarmrings. Als bedeutsam erwiesen sic im oberen Seil 
ber Kulturschicht ergrabene römische Scherben von Krügen unb Sigillata- 
bilderschüsseln bes 2. Jahrhunderts nac Christi Geburt. Diese Sngelfinger 
Siedlung im Flur „Löhle" erweist sic als wichtig burd) bie Satjache, daß es 
sic hier handelt um eine noc in ber Römerzeitsicherbestehende 
Siedlung auszerhalb bes römischen © r e n 3 w a 11 s , ber ja bei 
uns etwa um 160 n. Chr. angelegt worden ist. Funde ber Spät-La-Tène- 
Kultur zusammen mit römischen Scherben sind innerhalb bes Limes, also im 
römijc besetzten Gebiet, in Heilbronn (siebe Anm. 48) unb Welzheim gemacht 
tvorben.62 Das Vorhandensein spätfeltischerSiedlungenvprdem 
Limes im Saubergebiet ist mit Sicherheit anzunehmen burd) Funde 
von Bad Mergentheim, 3 bei Weikersheim unb Schäftersheim" unb bei
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Tauberbischofsheim (Nordbaden) im Streifen der spätkeltischen Biereckschanzen 
Kelheim unb Gerichtsstetten ebenso wie bei ben I i e r e c 1 c a n 3 e n von 
Bütthardt, Stalldorf (neuestens mit Kammstrich- unb Graphittonscherben beim 
nahen Bernsfelden, Kreis Mergentheim, 1 % km westsüdwestlic ber Schanze, 
siehe Anm. 85), Aufstetten auc im Bayerischen, unb bei Wermutshausen, 
Spielbac unb Waldmannshofen im württembergijch-fränfischen Tauberland, 
beim ober im gewaltigen spätkeltischen Ringwall von Finsterloht, unb nac ben 
fielen spätteltischen Münzfunden dieses Landesteils lassen auc 
bie Landkreise Serabronn (mit ber weiteren Viereckschanze östlic Langenburg) 
unb Künzelsau starte Besiedlung noc in ben letzten beiben Jahrhunderten vor 
Christi Geburt annehmen.

Eine ausfallenbe Erscheinung sind in Württembergisc Franken diese so zahl- 
reichen [pätkeltischen (gallischen) Münzen, beren Prägungen, bei 
uns meist in Form ber sogenannten, aus einer Seite gewölbten, aus ber anderen 
eingetieften Kegenbogenjchüjjele, vom 2. Jahrhundert o. Chr. bis 
50 o. Chr. reichend. Freilic ist ein Schluß aus örtliche spätkeltische Besiedlung 
aus ihren Fundorten einer Gefahr ausgesetzt. Die Fundorte bieser sicher wegen 
ihres Goldes wieder im Mittelalter sehr gesuchten unb begehrten spätkeltischen 
Münzen sönnen unter Almständen eine spätere (mittelalterliche) Lagerung bieser 
Münzen angeben statt ber Ortlichfeit ihres Verlorengehens in spätkeltischer 
Zeit. Vorbehältlich bieser Fehlerquelle soll doc eine beutenbe übersicht bieser 
Münzfundorte hier gewagt werden. Beim überblick über bie Sage ber Fund- 
orte in Württembergisc Franken ergibt sich bie überraschende unb sicher bedeut- 
same Tatsache, daßz im Heilbronner Neckargebiet bis jetzt nur zwei Münzfunde 
besannt geworden sinb: von Heilbronn (Regenbogenschüssele) unb Neckarsulm, 
an letzterem Ort ein Grabfund mit Silbermünze aus ber Zeit nach 100 v. Chr. 
Diesen zwei Münzfunden im württembergisch-fräntischen Gebiet um Heilbronn 
unb Neckarsulm stehen 50 Münzfunde ber anberen in diesem Aufsat be- 
handelten östlicher gelegenen Teile Württembergisc Frankens gegenüber!6' 
Man sann auch bie Beobachtung machen, das in ber älteren La-Cène-Zeit 
(besonders La Tène B) überhaupt bie keltischen Funde im unteren württem- 
bergischen Neckarland im Verhältnis zu ben sonstigen gleichzeitigen im Land 
auffallend dicht sind, in ber mittleren unb späteren La-Tène-Zeit (C unb D) 
aber immer mehr abnehmen, während sie sich in bieser Spätzeit besonders süd- 
östlich baoon aus ber Alb unb südlic in Oberschwaben (Rückzugsgebiete?) 
häufen; auch hat das früher dicht besiebelte keltische Heilbronner Neckargebiet 
überhaupt seine ber spätkeltischen Viereckschanzen mehr.66 Aus all diesen Be- 
obachtungen sonnte sich eine Verbrängung ber Kelten in ber Spät-La-Tène- 
Zeit aus bem fruchtbaren Neckargebiet bei Heilbronn ablesen lassen; bie Ursache 
sonnten nur herandringende Germanen gewesen sein!

Im Zug ber „9 i b e l u n g e n st r a sz e" in Richtung West—Ost stellen 
sic bie ipätkeltischen Nünzfunde erst oon Weinsbergs ab ein bei Bitfeld, 
Öhringen,68 Metzdorf, Kupferzell. Sm östlich unb nordöstlich anschliefzenden 
Gebiet häufen sie sich bann, eine Tatsache, bie wohl auf bas Herkommen ber 
meisten bieser Münzen (Weiszgoldmünzen) aus bem angrenzenden o st = 
keltischen Gebiet, besonders ber V i n b e l i f e r, schliessen läfzt, soweit 
es sich nicht um Nachprägungen handelt, bie jedoc auch wieder auf enge Be- 
ziehung zur Prägungsquelle hinweisen. Diese Beobachtung wird tatsächlich
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durc die Feststellung der Münztypen bestätigt, unter denen sic ein geringer 
Seil Münzen der noc eingesessenen Helvetier zu befinden scheinen.69 Der 
von der Donau über Crailsheim herkommende Zweig der „Nibelungenstraße" 
hat weitere acht spätteltische Münzen dieser Art, vindelitijc und helvetisch (?), 
durc Bodenfunde geliefert, bie Umgebung von Crailsheim 5 (Silbermünzen), 
das nahe Westgartshausen 3 spätteltische Münzen. Zwischen dem Haller und 
Crailsheimer Strang der „Nibelungenstrasze" hat Gaugshausen (jüdlic 3ls= 
bösen) ein Regenbogenschüssele ergeben, ferner Talheim-Vellberg (vinde- 
lifisd)).72 Auc bie Umgegenb des alten, die Keuperwaldhöhen von Heilbronn 
nac Hall überziehenden überlandwegs bei Mainhardt am Württemberger Hof 
bat ein Regenbogenschüssele (vindelitisch) geliefert, weitere Münzen bie Haller 
Gegend in ber Nähe dieser Strafte in RiedenTo unb Hall selbst (beibe vinde- 
lifisd)), ferner bie (Segenb tocheraufwärts im Keuperwald im Vorland ber 
spätfeltisc noc dichter bevölkerten Schwäbischen Alb: Gaildorf" unb Abts- 
gmünb, auf ber Frickenhofer Höhe Eschac, anschlieszend Adelmannsfelden im 
CIlwanger Bergland unb das Murrgebiet bei Backnang. Am alten Westost- 
verkehrshöhenweg zwischen Kocher unb Sagst sinb solche spätkeltischen Münz- 
funbe zu verzeichnen von Brachbach, Dünsbach, Laszbac (Gemeinde Mäus- 
borf) unb Einbringen a. K. Sm Kocher-, Sagst- unb Taubergebiet liegen bie 
Funde am dichtesten unb gruppieren sic zum Teil deutlich um alte Wege, alte 
Giedlungsorte ober spätkeltische Befestigungen. Um ben alten Siedlungs- unb 
Salzort Kirchberg a. b. 3. liegen bie Fundstellen von Mistlau (Gemeinde 
Gaggstatt)™ unb Weckelweiler (Gemeinde Lendsiedel), im Abschnittswallgebiet 
ber Brettac um (Serabronn diejenigen von (Serabronn („Auf ber Haib"), 
Bügenstegen (im Brettachtal)74 unb Amlishagen (gegenüber Abichnittswall), 
bei Rot am See eine Münze von bort, ferner je eine von Brettenfeld,™ Mus- 
borf, Engelhardshausen unb Naicha ((Semeinbe Wiesenbach) unb Hilgarts- 
häufen.76 Das Gebiet ber mittleren Jagst hatte in ber Langenburger (Segenb 
bei Brüchlingen" unb 2 km nordöstlich ber Langenburger spätkeltischen Bier- 
eckschanze auf Markung Michelbac a. b. Heiders je ein Regenbogenschüsielchen 
zutage gebracht. Vom Fund einer weiteren spätkeltischen Silbermünze vom 
Kapellenfelsen oon Wendel zum Stein bei Dörabac a. b. 8. soll weiter unten 
bie Rede sein.

Als siedlungsgeschichtlic bebeutenb unb reich erweist sich neben ben ge- 
nannten (Segenben auc in ber Spät-La-Tène-Zeit wieber bas Taubergebiet. 
Zwischen Sagst unb Tauber ergab bie Markung von Bollenbach ein Regen- 
bogenschüssele, Sichertshausen eine Münze vom Typ ber Eburonen.7 Sm 
obersten Saubergebiet, an ber Fortsetzung ber Höhenstrasze zwischen Kocher 
unb Sagst (siehe oben) nac Rothenburg ergab Ehringshausen ((Semeinbe 
Gammesfeld) ein Regenbogenschüssele, tauberabwärts auf ben ans Saubertal 
grenzenden Hochflächen Neusefz unb Löffelstelzen (an überlandweg) ebenfalls. 
Beachtenswert ist in ber Umgegenb ber spätkeltischen Biereckschanzen bei 
Schmerbach (bei ber Viereckschanze bei Spielbad)) ber Fund von zwei Regen- 
bogenschüssele, in weiterem Amtreis ber großen keltischen Bolts-Ringburg von 
Finsterlohr bas Regenbogenschüssele von Standorf (Gemeinde Niederrimbach). 
Diese Funde keltischer Münzen, meist Regenbogenschüssele, setzen sich jenseits 
ber württembergischen Grenze im badischen Gebiet fort bei Kembac, Niclas- 
hausen, Königshofen, Messelhausen, Wittighausen.80
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Das sic die der Zeit von 150 v. Chr. bis 50 v. Chr. angehörigen vst- 
keltischen Münzen in württembergisc Franken nac Osten zu in der Gegend 
der ipätfeltischen Viereckschanzen und des Ningwalls von Finsterlohr häufen, 
sann sein Zufall fein. Alles spricht in der Spät-La-Tène-Zeit für 
dichte Besiedlung und Wohlhabenheit des Ostteils von 
württembergisc Franken. Auffallend ist die grosze Zahl der der 
Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus angehörigen v i n d e I i f i 1 c e n 
Prägungen (Weiszgold- ober Elettronmünzen) dieses Gebiets, beren eigent- 
liches Verbreitungsgebiet südlic der Donau unb im südlichen Schwaben liegt.81 
Nac Tacitus’ (Germania 28) Angaben müfzte unser Gebiet allerdings ur- 
sprünglic helvetisch besiedelt gewesen fein, wofür auc bie Bezeichnung „$ e I = 
vetiereinö de"82 für ben dazugehörigen, ber schwäbisch-bayerischen Alb 
vorliegenden Keuperwald (bei uns Welzheimer unb Mainhardter Wald, Ell- 
wanger, Limpurger unb Waldenburger Berge, Crailsheimer Hardt) spricht. 
Der Srofzteil ber Helvetier mußz sic aber vor ben von Norden anbrängenben 
Germanen, zum Teil schon vor ben Kimbern unb Teutonen, um 100 v. Chr. 
allmählich zum Oberrhein unb über ihn zurückgezogen haben, ba ber in ben 
80er Jahren v. Chr. schreibende Poseidonius bie Helvetier nur noc in ber 
Schweiz fennt. Es sönnen aber unmöglich alle biefe Kelten abgezogen sein, wie 
bie weiter oben angeführten Bodennachweise einschlieszlic ber Münzen be= 
sagen, unb besonders auc bie Überlieferung ber keltischen S l u s - unb 
Bachnamen wie Sauber, Sagst, Kocher unb Murr83 beweisen sann. Nac 
ber Besiegung des Ariovis durc Safer sonnten sic unter Umständen bie 
Helvetier auc im rechtsrheinischen Gebiet wieder bis zu uns ausgedehnt haben, 
falls nicht auf Grund ber zahlreichen vindelitischen Weiszgold- 
münzen eben im letzten Jahrhundert vor Christus ein Einstrom dieses kel- 
tischen (Stammes84 aus feinen benachbarten Sitzen in Bayern besonders von 
ber Donau her wahrscheinlich gemacht ist („Nibelungenstrasze", Münzfunde im 
Albvorland im Gebiet von Aalen, Ellwangen unb im Gebiet von Württem- 
bergisc Franken). Sine anbere Erflärungsmöglichfeit wäre bie sehr enger 
Handelsbeziehung unseres württembergisch-fränkischen 
östlichen Gebiets zu m bayerischen Bindeliferland.

Nit diesen Beobachtungen unb Annahmen würde sic gebietsmäszig bie 
Verbreitung ber ipätkeltijchen Bierecjchanzen decken, bereu 
meiste in Gruppen in ber Donaugegend unb am oberen Neckar liegen unb bie 
sic in langem, schmalem Gebietsstric nördlic ber Donau bis zum Main hin- 
aufziehen. Das Ende bes Streifens auf bayerischem Gebiet ist bie Gruppe 
von Bütthardt, Stalldorf,85 Aufstetten, Aub, alles südlic bes Mainknies von 
Ochsenfurt im Südzipfel von Unterfranfen; zu dieser Gruppe gehören Königs- 
bühl bei Lauchheim westlic Nördlingen, Halheim unb Hettelsberg (Kreis Ell- 
wangen), in Württembergisc Franken Sangcnburg,86 Spieldac (Kreis Gera- 
bronn),87 Wermutshausenss unb als letzter Ausläufer Gerichtstetten im 
Badischen. Diese annähernd quadratischen Schanzen waren 
umgeben von einem Spitzgraben unb Erdwall mit erhöhten Ecken, oft mit auf- 
gefeiten kleinen Mauern ober Ecken, einst wohl auch mit Flechtwertbrustwehr 
bekrönt, mit einem Tor, bas durc starten Holzbau geschützt war.89 Diese nicht 
auf Bergeshöhe ober Bergvorsprüngen, sondern im Flachland an ganz leichten 
Hängen ober auf beren ganz flachem Rücken oft unmittelbar an feuchten
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Wiesengründen liegenden Befestigungen sind erklärt worden als feltiiche 
befestigte Gutshöfe90 ober als keltische reine Verteidi: 
gungsanlagen zur Bergung von Vieh und Mannschaft 
bei Angriffen benachbarter Stämme01 ober einbringenber Fremdvölfer 
(Römer92, Germanen"). Ihre Benützungsdauer als befestigter ’Vlat scheint 
sic nur auf furzen Zeitraum erstreckt zu haben;94 viele von ihnen reichen bis in 
bas 1. Jahrhundert n. Chr. hinein, wie Funde ausgewiesen haben. Die vor- 
bringcnben Germanen haben sie bei uns bann verüben lassen. Eine Anter- 
suchung ber Viereckschanze von Wermutshausen, des sogenannten 
Schlofzgrabens,95 ergab Spät-La-Tène-Scherben, barunter solche von einem 
Näpfchen mit Warzenverzierung unb dickem Boden, unb einen fegeiförmigen 
Spinnwirtel.

Es ist interessant, dasz bei ber neuesten Feststellung eines größeren Höhlen- 
schlupfes (Bestattungen?, Zufluchtsort mit Versteckfunden) ber Spät-La-Tène- 
Zeit zwischen Dörzbac a. b. 8. unb Hohebac a. b. 8. ebenfalls bie Reste 
mehrerer Näpfe mit Warzenverzierungen unb zwölf tegelförmige Spinnwirtel 
(unter 33 Stüc) zutage tarnen. (Siehe Abb. 16.) Die an ber Tuffelssteilwand 
an ber Kapelle Wende 1 zu m S t e i n an der Jagst fast unzugängliche, ver- 
stedt liegcnbe $ öI e war vor einigen Jahren durc den Einschlupf eines an- 
geschossenen Marders verraten worden. Ihre Aushebung®® ergab neben Tieften 
fleinerer Raubtiere, Reiszzähnen von Wolf unb Kiefer vom Fuchs, ferner 
Kiefern unb Knochen von Reb unb Schwein, eine Reihe sehr bedeutsamer 
Funde aus ber Spät-La-Tène-Zeit an Scherben unb Spinnwirteln, Bronze- 
unb Eisengegenständen, Perlen unb eine Münze neben Sfelettresten von min- 
bestens zwölf Menschen, barunter mehreren Kindern." Die Funde ber in sehr 
steiler Felswand 15 m hoc gelegenen, hinter nieberem Eingang bis zu 2 m 
hohen, 3 bis 4 m breiten unb 10 m langen Höhle sönnen als Fliehversted - 
funbe aus unruhiger Zeit ober als Begräbnisfunde aufgefaszt werden; Holz- 
tohlereste unb angebrannte Knochen beuten auc auf zeitweise Bewohnung 
(faum auf Brandbestattungen). Die menschlichen Stelettreste sprechen für eine 
Begräbnisstätte, vielleicht an heiligem Ort (Salzquell, später mittelalterliche 
Kapelle!). Die Benützung von Höhlen als Grabstätten war in ber Sungstein- 
zeit noch häufig, wurde in ber Bronzezeit seltener unb findet sic vereinzelt auch 
sonst noch bis in bie La-Tène-Zeit.95 Spätteltische Reste in Höhlen sind neuer: 
bings auc mehrfach im oberen Donautal festgestellt worden unb sönnen bort 
mit bem Vorbringen ber Römer in Zusammenhang gebracht werden.99 Die 
meist ohne, zu geringem Teil mit Drehscheibe hergestellte Sopfware ber 
Marderhöhle vom Kapellenfelsen von Wendel zum Stein (Abb. 15) meist 
durchweg auf bie Zeit des Endes ber Mittel-La-Tène- unb besonders auf bie 
Spät-La-Tène-Kultur: Kamm- unb Besenstrichscherben, ©raphitbeimifchung 
im Son von Schalen mit eingewölbten Rändern, sorgfältig handgearbeitete 
tiefschwarze, leberbraune ober sigillataartig rotbraune Ziertöpfe (bie genannten 
Farben als feingeglätteten üiberzug) mit vorstehenden verdickten Rändern, bie 
auch an anberen Töpfen bort vortommen, ein so profilierter Randscherben mit 
Grübchen- ober Gchuppenmuster100 unb einige ohne Rand mit unregelmäßig über 
bie Fläche verteilten Fingerdällen101 mie in ber germanischen Spät-La-Tène- 
Siedlung von Baldersheim bei Aub (Bezirksamt Ochsenfurt, Unterfranfen), 
wo römische Sigillata des 2. Jahrhunderts n. Chr. als zugehörig mitgefunben

5 Württembergisc Franken
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Abb. 16. Tönerne Spinnwirtel und eine Bernsteinperle aus der Marderhöble vom 
Kapellenfelsen Don Wendel zum Stein (Dörzbach, Kreis Künzelsau). (1/2 nat. Größe.) 

wurde;102 auc sonst finden sic in der Töpferware vom Kapellenfelsen von 
Wendel zum Stein Antlänge an Baldersheim103 wie auc sehr deutlich an bie 
germanische Keramit des Taunuskastells Zugmantel (siehe Anm. 101 unb 103). 
Ein Keiner warzenverzierter Napf mit ausgebogenem Rand, ähnlic dem von 
der nur 18 km entfernten Viereckschanze von Wermutshausen, wurde schon 
oben erwähnt, ebenso eine Reihe tegelförmiger Spinnwirtel ähnlic bem in 
ber genannten Schanze ergrabenen unb ähnlic einem solchen aus ber Ger- 
manensiedlung von Baldersheim.104 Unter ber grossen Zahl von 33 töner- 
nenSpinnwirteln (Abb. 16) ber Marderhöhle vom Kapellenfelsen von
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Wendel zum Stein trägt auch einer die von der Durchbohrung ausstrahlende 
sonnenähnliche Strichferbung wie der Spät-La-Tène-Wirtel von Srafened,1" ■ 
und zu ben auf dem Lochenstein bei Balingen gefunbenen, meist keltischen lassen 
sic hier viele Vergleichsstücke zeigen,1os während die Spinnwirtel ber spät- 
keltischen Sngelfinger Siedlung ben einfachsten vom Kapellenfelsen ber Marder- 
höhle von Wendel zum Stein gleich sind.107 Über ben reichen Formenschaß 
dieser Kapellenfelsenfunde unterrichtet unsere Abbildung 16. Sieben mehreren 
fleinen dic fcheibenf örmigen Gagatperlen unb einer kleinen graugrünen 
flachen Glasperle fanb sich auch eine sehr schöne, wulstgewölbte ^ er le aus 
gelb rotem Bernstein. (Abb. 16 Nr. 30.)108 Ein eigenartiger Schmuel sind 
eine Anzahl von fingernagelgrofzen, je einmal in ber Mitte durchbohrten 
perlmutterigglänzenden Schalensüdchen ber 8 l us mu 1 c e 1, die 
sicher einst an einem gaben aufgereiht zum Tragen als Kette um ben dals 
gebient haben. Die Tiefte von etwa 12 verschiedenen Bronze ringen (von 
1 bis 10 cm Kreisdurchmesser) sind sämtlich glatt. Von brei erkennbaren 
D r a h t f i b e l n mit mehrfacher Windung weisen zwei, eine bronzene unb 
eiserne, ben spät-la-tène-zeitlichen Nauheimer Typus auf wie die aus Alb- 
höhlen (Falkensteiner unb Bettelmannshöhle) ftammenben,109 eine britte, 
eiserne gleicht ber Eisenfiebel aus ber Erpfinger Höhle (Kreis Reutlingen)110 
Ein mit Griff 10,5 cm langes unb 1,5 cm breites, einschneidiges 
Eisenmesserchen hat bis jetzt in Württemberg aus dieser Zeit fein 
Gegenstück; bagegen gleicht ein kleines eisernes Hiebmesser einem in 
einer La-Sène-Siedlung bei Kornwestheim gefunbenen.111 Am bebeutenbften 
ist i edoc ber Beifund einer keltischen Silbermünze in ber Marder- 
höhle des genannten Kapellenfelsen, mit „Büschchen" auf ber Vorderseite, bas 
auf ein ehemaliges Gesichtsbild zurückgeht, unb mit ber ebenso verstümmelten, 
aber kennzeichnend keltischen Darstellung eines fpringenben Vferdes (barüber 
ein Beizeichen) auf ber Rückseite. Die Zeit dieser Prägung fällt in die Mitte 
des 1. Jahrhunderts v. Chr., unb die Münze gleicht ben fünf vor 
100 Bahren bei Crailsheim gefunbenen Silbermünzen (Typ Hertlein VIII) 
unb her vom Raum innerhalb ber großen spätteltischen Bolts- unb Fliehburg 
von Grabenstetten beim Neuffen ftammenben;112 es hanbelt sic hier um 
Münzen eines in Süddeutschland begrenzt verbreiteten Eyps113 wohl ein- 
heimischer Prägung, bie bann eingesetzt haben mufz, als ber Zusammenhang 
unserer württembergisch-fränfischen Kelten mit ihren westgallischen Stammes- 
brübern durc bie Germaneneinfälle unterbrochen gewesen ist.114

Die einbrudsvollfte vorgeschichtliche Befestigung ganz württembergisc 
Frankens ist auf einer ins Taubertal vorfpringenben Hochfläche ber gewaltige 
ipätteltijcheRingwallvonSinsterlohr (Kreis Mergentheim),115 
mit feinem Umfang von über 5 km unb befestigten Raum von 123 ha eine 
Volts- unb Fliehburg ersten Ranges. Sm heutigen, immer noc mächtigen 
Wall steckt als beffen Ursprung eine einst 6 m hohe, 2 m breite Stein-Trocken- 
mauer, bie an ihrer Nordseite in je 2 m Abstand durc 40 cm starte Pfosten 
versteift gewesen waren.116 Eine Freilegung des groszen, an ber Nordwestecke 
einführenden TorsiiT ergab einen hoppelten, überbrückten Tordurchlaß von je 
3,2 bis 3,5 m Breite mit turmartigen Aufbauten am inneren Ende ber einge- 
wgenen. aus grofzen Blöcken bestehenden 31 m langen Torwangen. Sine 
Brandschicht im Tordurchlaßz sagt aus, bafe bie Volksburg durc Feuer zerstört 
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worden ist; ein im Tor neben spätkeltischen Scherben gefundener steinerner 
Keulentopf läfzt als Angreifer und Eroberer die Germanen vermuten. Die 
sonst geringen Funde werben darauf zurückgeführt, daß hier, nördlich ber 
„Waldeinöde ber Helvetier", die Kelten wohl etwas früher als in Graben- 
stetten (Abb.) Don ben ©ermanen vertrieben worden sind, so daß nur eine 
furze Zeitspanne für bie Benützung dieser mächtigen Fliehburg übrig blieb.118

©ermanen unb Römer
(100 D. Chr. bis 260 n. Chr., Groszgermanische Zeit)

Das ersteAuftauchen unserer germanifc en Vorfahren 
in Württembergis c Franken ist bodenurtundlic bis jetzt auszerordentlic schwer 
zu belegen. Über bie genaue Durchmarschrichtung des Kimbern- unb Teutonen- 
einfalls um 112 d . Chr. ist sic bie Forschung bis jetzt nicht im Haren. Um 
80 D. Chr. haben weitere, Schritt um Schritt von Sorben nach Süden auf bie 
Kelten drückende ©ermanen bas Rheintal bis zum Rheinfnie bei Basel besetzt,’ 
unb es ist nicht ausgeschlossen, daß unser bis dahin noc kulturell blühendes 
keltisches ©ebiet besonders im Ostteil von Württembergisc Franken sic durc 
Errichtung ber Viereckschanzen gegen bie von Norden unb nun auc oon 
Westen her drohenden germanischen Eindringlinge zu sichern versucht hat. 
Wahrscheinlich ist indessen, daßz bie hier durchtommenden ©ermanen rasch an 
ben Rhein drängten.2 Aus bem Jahre 58 o. Chr. erfahren wir durc Säfar 
Näheres durc dessen Zusammenstoß mit bem suebijchen Heer - 
f o n i g Ariovist, ber mit feinen landjuchenden Kampfscharen über ben 
Rhein ins Elsaß eingebrungen war. Aus Ariovists Unterrebung mit Säfar 
oor ber für ihn unglücklichen Entscheidungsschlacht im Sahre 58 o. Chr. wissen 
wir, daß Ariobists Leute 14 Sahre lang feine Behausung mehr gehabt hatten,3 
unb bürfen baraus schliezen, daß feine suebischen Völkerschaften in ber ange- 
gebcncn Zeit durc bie Nheinebene unb minbeftens auch durc das Neckargebiet 
geschweift finb, Don bem ja in ber Römerzeit germanische Bewohner, bie 
Neckarsueben, besannt finb. Damit erflärt sic bas fast völlige Fehlen von 
spätkeltischen Münzen (siehe oben) im Heilbronner Neckargebiet neben beren 
Häufigkeit im noch keltisch, durc Viereckschanzen geschützt gebliebenen ober 
wordenen Dftteil Württembergisc grausens (Landtreise Ohringen, Künzelsau, 
Gerabronn, Mergentheim, Hall). Von ben durc bie verlorene Schlacht gegen 
Cäsar zurückgebliebenen ober -gestauten suebischen Volfsteilen wurde 
bann nördlic unseres Saubergebiets Don ben Markomannen bes Marbod 
zeitweise bas ©ebiet bes mittleren unb oberen Main in Anspruc genommen, 
wo sie zur Zeit ber Feldzüge bes Drusus sitzen. Bald barauf zogen sie unter 
römischem ruc nach 9 d . Chr. in bas bisher boifche Böhmen ab. Ihr Herein- 
greifen ober ihr Durchzug in Württembergisc grausen ist bis jetzt weder boden- 
urkundlich noc durc alte Schrifttumsangaben zu belegen, während Würzburg 
ein aus dieser Zeit stammendes, wohl marfomannifdies (ober hermundurisches) 
Brandgrab mit Urne, Schwert, Lanze, Schildbuckel aufzuweisen hat,5 unb aus 
©rafenegg (Kreis Münsingen) bie zusammengebogenen Eisenwaffen aus bem 
Brandgrab eines Krieges jener Zeit wohl als suebisc (martomannisch?) ange- 
sehen werden bürfen.0 Ob ein vermutliches Brandgrab von Gächingen (Kreis 
Urach) mit Beigaben unb mit umgebogener Speerspitze unb vollständig zu-
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sammengebogenem Schwert suebisc ist, kann mit Sicherheit nicht gesagt 
werden," ebenso nicht von einer aus der Bettelmannshöhle bei Gundelfingen 
(in der Altertümersammlung Stuttgart befindlichen) stammenben Eisenfibel des 
Nauheimer Typs und einer ähnlichen Bronzefibel aus der Falfensteiner Höhle.8

Die nordwestlichen Nachbarn ber Markomannen zur Zeit ihrer Sitze am 
Main sind bie Chatte n9 gewesen, bie gegen Ende ber augustischen Zeit 
offenbar im Maintal aufwärts gewandert sind bis an ben herzynischen Wald, 
also mindestens bis in bie Segenb von Ansbach.10 Da sie im 2. Jahrhundert 
n. Chr. imstande sind, ben rätischen Limes im Ries unb bis zur Donau hin zu 
belästigen, ist ber chattische Keil weit nac Südosten zu ziehen.11 Ihre lang- 
gestreckte Grenze gegen bie Hermunduren läszt es an sic dentbar er= 
scheinen, daß ber von Tacitus (Annalen XIII 57) berichtete Kampf um Salz- 
quellen zwischen beiben Völkern im Sahre 59 n. Chr. entweder ein hermun- 
durischer Vorstofz in Richtung Hall ober Niedernhall ober andererseits in 
Richtung Bissingen gewesen ist.12 Segen Hall unb Niedernhall spricht jedoc 
bie Überlegung, dasz weder bie Haller noc bie Niedernhaller Salzquellen in 
ber bald nachfolgenden römischen Besetzungszeit besannt gewesen fein sönnen, 
ba sie sonst sicher in ben römischen Grenzwall einbezogen worden wären.

Beachtenswert bleibt auf jeden Fall, dasz bie in Württembergisc Franken 
gelegenen spätkeltischen Viereckschanzen früher als bie oberschwäbischen auf- 
gehört hoben,13 was ebenso wie ber Torbrand ber spätkeltischen Wolfsburg von 
Finsterlohr auf von Norden unb Westen andringende Sermanen zurückgeführt 
werden sonnte.

Wie weit für bie Besiedlung Württembergisc Frankens nac vorläufiger 
Beseitigung ber Germanengefahr durc bas römische Borrücken vom Neckar- 
lanb ber ein neuer, aus b e m gallischen Westen erfolgter unb 
von Jacitus14 bezeugter Keltenzustrom in Frage fommt, ist noc unsicher. 
Nac ber für bie Zeit ber Mitte bes 1. Jahrhunderts n. Chr. geltenben Nach- 
richt bes Tacitus hatten „besitzlose Leute aus Sallien, tühn in ihrer Armselig- 
feit" innerhalb bes nachmaligen römischen Limesgebiets „ben Boden zweifel- 
basten Besitzes in Beschlag genommen", bis bie Römer dieses Sebiet mitsamt 
biefer Bevölkerung ihrem Reic einverleibten. Für eine bünn gewesene Bor- 
bevölferung beim Eingreifen ber Wörner scheint bezeichnend bie lange Reihe 
von Siedlungen landesverschickter Brittonen, bie zwischen ben römischen Civi- 
tates noch im 2. Jahrhundert Raum finben.15 Bor bem Limes jedenfalls 
scheinen bis zum stärkeren Auftreten ber aus bem Rest unb bem Nachschub ber 
Sueben herausgewachsenen frühesten Alamannen (vor 200 n. Chr.) in 
Württembergisc grauten noch Kelten gesessen zu haben; bafür sprechen bie 
Viereckschanzen, Münzen, Spät-La-Tène-Siedlungen unb -Funde unb bie 
Überlieferung ber keltischen Flusznamen an bie Siedler ber tommenben end- 
gültigen germanischen Landname.

Es ist nach heutiger Kenntnis ber Dinge bei ber großen Hhnlichkeit keltischer 
unb germanischer Spät-La- Tène-Kultur sehr schwierig zu unterscheiden, welche 
ber im früheren Abschnitt über bie Spät-La-Tène-Zeit angeführten 
Funde schon als germanisch angesprochen werden bürfen. Nac Scherben- 
funben sind auf ben günstigen Tauberuferhochstufen bei Weikersheim am Auf- 
stieg ber „Hvhenstrasze" unb bei ber Lehmgrube von Schäftersheim schon 
früher germanische Sieblungen angenommen worden.16 Viel umstritten sinb 
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die Heilbronner Spät-La- Tène-Funde Dom Rosenberg (Cluszsche Brauerei), 
wo sic unter einem Reihengräberfeld der jüngeren Sroszgermanischen Zeit 
1902 ein Gräberfeld ergab mit wenig (Grabbeigaben, aber mit Langichädeln 
unb zwei mit Reihen Don Buckelrippen verzierten bronzenen Anhängeringen, 
zu benen Schliz in österreichischen unb norddeutschen Schausammlungen ent- 
sprechende Stücke aus ber Spät-La-Tène-Zeit nachwies.17 Dieses tiefer ge- 
legene Gräberfeld wollte Schliz als suebisc in Anspruch nehmen.18 Vie bei 
Heidelberg-Ladenburg für bie Forschung gesicherten, unter römische Botmäszig- 
feit geratenen Neckarsueben (Suebi nicretes) haben jedoc faum bis Heilbronn 
gereicht, weil bie anbersartige Elsenzer Civitas u. a. m. dazwischen lag.19 Es 
sonnte sic also höchstens um germanische, im römischen Sold ftehenbe Tri- 
bofer handeln, Don benen eine Inschrift aus ber Gegend von Heilbronn 
besannt ist.20 Weder Neckarsueben noc Tribofer bürsten übrigens Körper- 
beftattung ausgeübt haben, so daß schon aus diesem Grund ber germanische 
Ursprung ber Heilbronner Spät-La-Tène-Gräber vom Rosenberg (Cluszsche 
Brauerei) faum mehr in Frage kommen sann. Höchstens sonnte bas Spät- 
La-Sène-Brandgrab Don Kirchberg a. b. Murr21 ben in römischem 
Sold stehenden germanischen Kundschaftern Dom Stamm ber tribofer ange- 
hören. (?) Von ben Spät-La-Tène-Funden aus ber römischen Kaiserzeit in 
Ingelfingen (fpätfeltffch) unb am Kapellenfelsen von Wendel zum Stein (Sagst- 
gebiet) soll im Zusammenhang mit ber römischen Besetzung des Decumatlandes 
unb möglichen germanischen Daseins im Vorlimesland nochmals bie Rede fein.

Dem Einrücken ber (Germanen in bas keltische Würt = 
temberg wurde durc bie Legionen des römischen Welt- 
reiches Dorläufig Schac geboten. Die Römer brauchten für 
bessere Verbindung ihrer Rhein- unb Donaugrenze ben zwischenliegenden, be= 
sonders durc bas heutige Württemberg gebilbeten Winkel, unb so entstand 
bes römisch besetzte 9 e c u m a 11 a n b. Bis um bie Mitte bes 2. Sahr- 
hunderts n. Chr. war Württembergisc grausen ein mit feltischen Siedlern nur 
noch bünn bevölkertes Vorland ber römischen Verteidigungslinie, bie zuerst um 
bie Zeitwende an Rhein unb Donau feftgelegt war, bann gegen Ende bes 
1. Jahrhunderts n. Chr. schrittweise an ben Neckar (römische WTrovinz Ober- 
germanien), Don ber Donau aus nordwärts bis in bie Linie von Heidenheim 
vorgeschoben worden war. 3m 2. Jahrhundert n. Chr.22 rückten bie Römer 
schrittweise in das strategisch für bie bessere Verbindung ihrer obergermanischen 
unb rätischen Truppen wichtige Winkelland zwischen Rhein unb oberer Donau 
Dor aus ihren vorherigen Befestigungsanlagen (Kastellen) bei Wimpfen, 
Bödingen, Walheim, Benningen, Cannstatt unb Köngen. Auf ber Linie Oster- 
bürgen—Jagsthausen—Öhringen— Mainhardt—Murrhardt— Welzheim— Lorc 
unb Don ba im rechten Winkel abbiegenb nach Unterböbingen, Aalen, Buch 
(südlic Ellwangen) unb Halheim wurde Don ben römischen Militärkommandos 
die GrenzedesrömischenWeltreiches zuerst Dorläufig unb schlief- 
lic enbgültig festgesetzt bann, als sich nac bem 166 bis 180 in Böhmen ge- 
führten Markomannenkrieg bas römische Reic in Verteidigungsstellung be- 
fanb. Durc ben Keuperwald mürben lange Schneisen gehauen unb eine fahl- 
wand (Palisadenbefestigung) in ben Erdboden, ja sogar hier unb ba in ben 
Fels getieft. Die römischen Feldmesser hoben hier, wohl vom sechseckigen Turm 
bei (Gleichen (südöstlich Öhringen)23 aus, ein Meisterwerf ihrer Kuns geliefert:
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Von Walldürn über die durc Kastelle gedeckten Plätze Osterburken, Sagst- 
hausen, Shringen,24 Welzheim und Murrhardt zog der später durc Erdwall 
mit Graben, durc Kastelle, Wachhäuser und Wachttürme verstärkte "fahlzaun 
80 km lang in schnurgerader Flucht bis zum Haghof südlic Welzheim über 
Tal unb Höhen oft schwierigsten Geländes. SD teilte Nom um 160 
n. Chr. feinem Weltreich ein Stüc Württembergisc Stan- 
ten zu; das andere lag entvölkert als stets beobachtetes 
unb Don ben römischen Erfundern (zum Teil berittenen Truppen, 
exploratores) durchstreiftes Vorland Dor ber römischen 
Grenzwallinie ber steinernen Wachttürme unb Kastelle, 
bie durc Kolonnenwege für Truppenverschiebungen unb tägliche Wachgänge 
verbunden wurden.25 Aus einheimischer unb frember, gegen Germaneneinfälle 
als Miliz organisierter Bevölkerung, beren Namen zum Teil aus Anschriften 
unb Militärdiplomen noch ersichtlich werden, betam Jagsthausen bie vor- 
her in Wimpfen gelegene erste germanische Kohorte zugewiesen 
(wohl niederrheinische Germanen), Öhringen eine vordem in Hödingen ge= 
legcne helvetische Kohorte, zum Teil auch eine belgische, Mainbardt eine 
asturische (aus bem nordwestlichen Spanien stammende), Murrhardt bie 
24. Kohorte freiwilliger römischer Bürger unb Welzheim ein aus bem Cann- 
ftatter Kastell gezogenes Reiterregiment zum Grenzichut- unb ’olizeidienst. 
Der Sitz des obergermanischen Verwaltungsgebiets, das für Württembergisc 
Franken befonbers in Betracht kommt, war Mainz, ber des durc eine meter- 
dicke, 2% m hohe Steinmauer unb Graben geschützten rätifchen Verwaltungs- 
bereites mar Augsburg.

Die militärische Besetzung bes Winkellandes hatte dessen planmäßige Be- 
siedlung nach sic gezogen. Die Spuren finden sich allenthalben. Ein bunt 
bewegtes militärisches unb wirtschaftliches Leben ersteht durc bie Tätigkeit ber 
Forschung?" unb bie Schätze ber Museen vor unseren Augen wieder. An ber 
wichtigen, schon vorgeschichtlich bedeutsamen gernftraße Don Worms her 
wuchsen römische Stäbte in Wimpfen (Civitas Alisinensium) unb Öhringen 
(Civitas Aurelia) an gesteinten Straßen; befonbers aber entftanben zahlreiche 
Einzelhöfe mit steinernen Wirtschaftsgebäuden (villae rusticae), 
bie gern im Mündungswinkel zweier sic vereinigender Bäche ober Täler an- 
gelegt mürben, auf Bergrücken zwischen zwei Tälern ober auf einem Berg, so 
3. B. in ber Heilbronner Gegend in Biberach, Kirchhausen,27 Untereisesheim 
unb Talheim, ober am Berghang bei Ellhofen (bei Weinsberg).28 Ein solcher 
Wirtschastshof non (Tiefenbach (Kreis Neckarsulm) zeigt an ber ostwärts nac 
bem Tal gerichteten Vorderseite kleine Flügelbauten ober Ecktürme, beren nörb= 
licher ein Bad enthält, dazwischen wohl eine überdachte Vorhalle mit Säulen- 
reihe.29 Hhnlic mar ber Gutshof von dheim (Kreis Neckarsulm)30 gebaut. 
Einzelne zu römischen Bauernhöfen gehörige Gebäude in Weinsberg31 unb 
Heilbronn32 enthielten schöne Bäder mit Warm- unb Kaltwasserbecken unb 
Warmluft-Fuszboden- unb -Wandheizungen; bas Weinsberger Bad mar 
durc ein hübsches steinernes Fortunastandbild geschmückt,34 mährenb bas 
Kastellbad Don Jagsthausen ein Relief ber Fortuna befaß.35 Der Kaltwasser- 
raum bes Weinsberger Bades zeigt reiche Wandbemalung in Pflanzen- unb 
Blumenzier. Das Shringer Burgkastell bezeugt in brei römischen Anschriften 
auc (Wasserleitungen.36
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Einen Schlufz auf die starte I o l1 s m i 1 c u n g im römischen 
Qimesgebiet lassen die steinernen und bronzenen Zeugen der Götter- 
t u I t e zu. Mit den römischen Soldaten sind zunächst auc römische Gott- 
beiten in den römisch besetzten Limesstreifen württembergisc fransens ein- 
gezogen. Nachweisbar sind u. a. noch: Jupiter und Sund auf dem 
Michelsberg bei Böttingen (Neckarsulm), ferner ein Weihaltar von einem 
Centurio der ersten germanischen Kohortein Sag ft hausen 
und noc einmal von einem Soldaten dieser Kohorte," und 
Jupiter allein in dem Kastell Don Murrhardt,38 Hödingen und Welzheim, 
9 e r f u r mit Minerva und Apollo zusammen auf einem Sbringer 
Relief,39 Merkur allein bei Neuenstadt a. K., Offenau, Hagenbac (^edap 
sulm), Öhringen unb Möckmühl,40 Merkur (unter keltischem Einfluß) auch als 
Landbauer in Böckingen,41 Mars in Neuenstadt-Bürg,42 Minerva in 
Weifzenhof bei Eberstadt (Heinsberg) unb breimal in Öhringen,43 Diana 
in Bonfeld (Kreis Heilbronn),44 Fortuna in Bödingen (zweimal), Weins- 
berg, Jagsthausen (zweimal von einem Tribunen ber ersten ® er = 
manentohorte) mehrmals, unb Öhringen (breimal),45 Victoria in 
Welzheim,* Apollo in Böckingen unb zweimal in Neuenstadt-Bürg (Neckar- 
fulm)47 unb I u l f a n in Öhringen. (Abb. Tafel X, 2.)48 Dieser 32 cm hohe 
Götterweihestein aus Lettenkohlesandstein gibt einen guten Begriff von ber 
bieberen römischen Provinzfuns am obergermanischen Grenzwall fern von ber 
römischen Klassik; ber Gott ist als bärtiger, untersetzter, breitschultriger römischer 
Landschmied im Arbeitsroc bargestellt mit gehobenem Hammer über ber 
rechten Schulter unb mit schwerer Zange in der linsen Hand über einem 
Ambos. Neben diesen oon römischen Legionären unb Hilfstruppen mitge- 
brad)ten Nationalgöttern finden sich Zeichen und Zeugen des persischen 
Mithr astultus in ben Pastellen von Murrhardt unb Bödingen" unb 
bei Hölzern (bei Weinsberg),50 ber keltischen ferdegöttin € P o na 
im Lagerdorf von Mainhardt,51 zweimal in Öhringen, 52 in Jagsthausen’ 5 unb 
in Bürg a. 9.54 unb des keltischen (?) Hottes Taranucnus in Bödingen." 
Ouellgöttinnen, Nymphen mürben verehrt, so Herfurea bei Offen- 
au (Necarsulm),56 die Nymphen in drei Weiheinschriften ber römischen Wafer- 
leitung in Öhringen57 unb besonders schön durc einen Dreinymphenstein Don 
Unterheimbac (bei Weinsberg).58 Auc bie im gallischen unb römischen ®e- 
biet, besonders im Rheinland, viel verehrten brei Matronen (Mütter) 
finben sich auf einem Weihestein ber ersten Helvetierkohorte in Bödingen, als 
brei Göttinnen bes Exerzierplatzes bie brei Campestres in Bödingen.50 Vie 
Buntheit dieser Götterwelt ist Zeuge ber völkischen Mischung ber Bewohner 
bes Dom römischen Grenwall eingeschlossenen Winkellandes. Bezeichnend für 
bie vielvöltische Götterwelt am Limes ist u. a. ber Altar, ber von einem in 
römischem Sold in ber 1. Germanischen Kohorte in Sagsthaulen 
stehenden Fahnenträger stammt unb laut Inschrift errichtet ist für „Jupiter, 
Juno, Mars, Hercules, f ü r b i e h e i m i f c e n © ö 11 e r unb für alle Götter 
unb ©öttinnen".60 Unter Mars unb Herkules haben manche Soricher schon 
Ziu unb Donar verstehen wollen;" bie „heimischen" Götter aber sönnen nur 
germanische ober keltische sein. Ob in ben nur aus südwestdeutschem Boden, 
also in germanischem Einflusz- unb zum Teil Bolksgebiet, auftretenben 
Jupitergigantensäulen ein keltischer Aadgot t1’2 ober ber 
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germanische Himmelsgott Ziu oder Wodans zu suchen ist, ist 
umstritten. Die vielleicht von Germanen im römisc besetzten Gebiet in 
römischer Formensprache errichteten Säulen, welche aus ihrer Spitze einen 
bärtigen Sott mit flatterndem Mantel über einem Erdriesen reiten lassen, e r = 
innern an germanische Srminjäulen. Ununserem württembergijch- 
fränkischen Römergebiet haben die Kastelle von Sagsthausen,64 ©bringen65 und 
Welzheims® Bruchstücke dieser bedeutsamen Göttermäler geliefert.

Ein reiches und vielfältiges Kulturbild der römischen Besetzungszeit des 
Grenzwallwinfels zwischen Neckar und Donau bieten die vielen Fundstücke 
württembergischer Schausammlungen. Von den eisernen Lanzenspitzen,67 dem 
einfachen Geschirr, den beinernen Spielsteinen römischer Soldaten der Kastelle 
und den eisernen Schreibgriffeln ihrer Feldwebel, von den bauchigen, ge- 
henkelten ©[frügen bis zu den schön geformten Räucherschalen und kleinen 
Salbtöpfen und zu den herrlichen rotbraunen Terrasigillata-Bilderschüsseln 
sann schon die Keckenburgschausammlung des Historischen Vereins für Würt- 
tembergisc Franken in Hall einen Begriff geben wie auc von den ©llämpcbcn, 
Schüsseln, Fingerringen, vergoldeten und versilberten ober emaillierten, fein 
gearbeiteten Fibeln reicherer Besitzer aus ben Lagerdörfern unb Hutshöfen. 
Ein bervorragenbes Heines Wertstüc bes Keckenburgmuseums ist ein b r o n = 
jener S tei nb oc mit Sischichwans (Abb. Tafel X, 1), bas astro- 
logische Glückszeichen bes Augustus unb in diesem Fall die Feldzeichen- 
befrönung einer römischen Hilfstruppenkompagnie, einer Centurie aus bem 
nahe bem württembergisch-fränfischen Gebiet gelegenen Kastell Osterburken.68

Eindrucksvoll ist noch heute eine Waldwanderung am römischen 
Grenzwall vom Zusammentreffen bes römischen Mauerlimes mit bem 
obergermanischen Erdgrenzwall unb =graben beim Schierenhof bei Gmünd über 
Vfahlbronn mit bem in ben Fels getieften Stüc ber einstigen Palisadenrinne, 

an bas im Wald gut erhaltene Wall- unb Grabenstück bei Gausmannsweiler 
nörblicb Welzheim, ober an ben freigelegten römischen Wachtturm bei ber 
Hanfertsmühle im oberen Rottal (Kreis Gaildorf), an bas Kastell Mainhardt, 
dessen Südtor unb Westseite noc heute sichtbar sind, unb bas ben schon vor- 
geschichtlichen Höhenweg Heilbronn—Löwenstein—Hall zu decken hatte. Der 
sechseckige Turm bei Gleichen südlic ©bringen, im Unterbau heute wieder her- 
gestellt, lohnt gleichfalls bie Wanderung. Über ben beiben bebeutenben ©bringet 
Pastellen unb bem bortigen Lagerdorf erbebt sic bas heutige ©bringen, aber 
ber Grenzwall tritt bem Wanderer wieder deutlich entgegen zwischen Kocher 
unb Sagst im Wald "fahldöbel, 800 m nordöstlich Westernbac (Kreis Kün- 
zelsau). Auf bie militärische Besetzung ber Kastelle unb Wachttürme vom rüc- 
wärtigen Hauptpunkt Mainz aus weisen noc Ziegelstempel ber 22. Legion,® 
bie hier samt ihren zugehörigen Hilfstruppen ein Jahrhundert lang ben Reichs- 
grenzdienst besorgt unb geregelt hat. Die römische Militärbesatzung hat von 
Murrhardt bas Murrtal mit bem Seitental bes Siegelsbachs, von Mainhardt 
aus ben genannten Höhenweg, von ©bringen aus bie untveit vorbeiziehende 
„Nibelungenstrasze", von Zagsthausen aus bas Sagsttal unb von Sinbringen 
aus bas Kochertal überwacht.

3n das römerfreie Vorland vor bem Grenzwall müssen sic minbeftens seit 
200 n. Chr. bie aus ben suebischen unb angeglieberten Oermanenstämmen her- 
vorgegangenen Alamannen hineingetastet haben, unb von dieser Zeit ab
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Tafel X Abb. 1. Römische Seldzeichenbefrönung 
aus Bronze aus dem von den Alamannen eroberten Kastell 
Osterburken (an der Grenze Württembergisc Frankens), 
Ziegenboc mit Sischschwanz, astrologisches Sinnzeichen des 

Augustus und Abzeichen feiner 22. Legion.

Tafel X Abb. 2. Weihestein römischer Soldaten für den Hott 
Vultan (32 X 22 X 7 cm) aus einem römischen Gebäude

(Schmiede?) des Bürgkastells Öhringen.
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können dort nur noch geringe keltische Reste dem schlieszlichen Hereindrängen 
der Alamannen entgegengesehen haben. Wie weit mit keltischen ober germa- 
nischen Siedlern in diesem von den römischen Kundschaftern wohl immer wieder 
durchstreiften Borland Handelsbeziehungen bestauben haben, entzieht sic 
unserer Kenntnis zum grössten Teil. Die verstreuten Funde römischer 
Münzen" im römerfreien Vorlimesgebiet sind wenig aus- 
kunftsreich, ba gefunbene römische Münzen auc später in Mittel- unb Neuzeit 
noc zahlreich verschleppt worden sein unb erneut verloren gegangen sein 
mögen unb ihre Fundorte so leiber nichts Bestimmtes über bie aufgeworfene 
Frage auszusagen vermögen. Auc ein in Kirchberg a. b. 3. gefundener 
römischer Schreibgriffeln sann später dorthin von einem (Sammler ober Lieb- 
baber verschleppt worden fein.

Den römischen Hilfstruppen ist unmittelbar vor bem Limes Weideland an- 
gewiesen morben.72 Für frembe Siedler sonnte dieses angrenzende Vorlimes- 
gebiet wegen ber ftänbigen Möglichkeit bes Zutritts römischer Kundschafter- 
trupps unb wegen feiner strategisch äußerst ungünstigen Sage in ber Keilspitze 
zwischen bem kastellbewehrten obergermanischen unb rätischen Limes nicht be- 
gehrt fein. Besonders fommt dazu, daß bie Hörner dieses württembergisch- 
fränkische Vorland ficberlid) absichtlich veröben lieszen, eine in Germanien 
landesübliche Sitte, bie sie von ben vielfach gegenseitig im (Streit liegenden 
Germanenstämmen übernommen haben mögen. Für bie Ohringer Vorland- 
gegenb ist diese Verödung mit Sicherheit aus ber Tatsache zu erchliefzen, baft 
sic in diesem einst vorgeschichtlich so reich besiedelten unb begehrten Gebiets- 
stric östlich bes Limes nac ber Römerzeit fast feine deutschen Frühsiedlungs- 
orte (Sngenorte) unb feine Reihengräber finben unb daß noc im Mittelalter 
sich bort bis zu 20 km Tiefe ber grosze Ohrnwald ausdehnte. (So ist es fein 
Wunder, daß im auszerrömischen Limeswinkel weitbin bis jetzt feine frühen 
germanischen Daseinsspuren sic gefunben haben. 3m Tauber- unb mittleren 
Sagstgebiet, bas ber römischen Überwachung unzugänglicher war, mögen bie 
bort minbeftens bis ins 1. 3abrbunbert n. Chr. noch laut Ausweis ihrer Be- 
Festigungen gesessenen Kelten ihre Lus zu weiterem Dortsein wegen ber von 
Norden anbringenben Alamannen schliefzlic verloren haben unb sic vielleicht 
zum Teil in die römische Obhut hinter bem Limes unb in bie Reihen ber 
römischen Miliztruppen begeben haben.73 Es erhebt sic bie schwierige Frage, 
wieweit bie in € r i e s b a c a m Kocher in der „Au" gemachten römischen 
Siedlungsfunden einer bort am Kocher vor bem Limes mit römischen 
Handelsbeziehungen sitzenden fpätfeltifd)cn Restgruppe (ober Germanen?) an- 
gehören Der Fund einer kleinen kaiserzeitlichen Kniefibel bes 2. Jahr- 
bunberts75 aus bem vor bem Limes gelegenen Niedernhaller Bereich ist zu 
unsicher, als daß bestimmte Schlüsse daraus gezogen werben bürsten. Durc 
bas Vorhandensein eines vierfantigen Halsrings aus Silber- 
b r a b t mit umwickelten, in fleinen (Spiralrollen auslaufenben Drahtenden 
(Durchmesser bes Nings für einen Kinderhals) aus bem Niedernhaller Sied- 
lungsgebiet, ber in bie ersten 3abrbunberte nach Zeitwende zu setzen ist und 
germanischen Olingen dieser Zeit gleicht, wirb freilich bie Wahrscheinlichkeit 
germanischen Daseins in dieser Zeit nähergerückt. Von Bedeutung ist es, 
daß bei ber im Sahre 1932 erfolgten Untersuchung ber an bie Cries- 
bacher „Au" sich unmittelbar östlich anschlieszenden pät-la-tène-zeit-
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1 i d) e n Siedlung von Flur „Lhle" bei Ingelfingen sic ebenfalls 
römisches Einfuhrgut ber Limeszeit vorfand (Scherben von 
römischen Krügen unb Sigillata-Bilderschüsseln) neben Sraphittonware unb 
dem Bruchstück eines ber La-Tène-Kultur entsprechenden blauen Glasarm- 
banbes.76 Hier ist wiederholt bie Frage erhoben worden, ob keltisc ober 
germanisch! Von ber gleichzeitigen germanischen Geramis des unteren Neckar- 
tals, aber auch oon ber des schon germanischen Mainlandes unb bes Taunus- 
fastells Jugmantel (chattisch) ist diese Ongelfinger Töpferware freilich ver- 
schieden unb sonstiger keltischer Spät-La-Tène-Ware gleich, so daß bort an 
keltische Siedler gedacht werden mußz.17 8m Gebiet zwischen 
Tauber unb Main aber, jenseits bes Gebiets ber Viereckschanzen, 
setzen um diese Zeit germanische, wohl frühalamannische 
Funde ein, besonders in ber Creglinger © e g e n b bei Bal- 
dersheim w e ft l i c A u b (Bezirksamt Ochsenfurt),78 wo in ben Sied- 
lungsschichten rechteckiger Blockhäuschen mit Lehmwandverstric neben germa- 
nischem Geschirr zahlreiche römische Einfuhrware oon bem 50 km entfernten 
Limesgebiet, Urnen, Henkelkrüge unb Bruchstücke oon minbeftens 15 Bilder- 
schüsseln aus rotem römischem Porzellan (Terra sigillata) aus römischen 
Töpfereien aus Rheinzabern unb Blickweiler unb weisztonige Schalen aus 
Miltenberg sic fanben neben römischen Mahlsteinen aus Lava79 ber ©egenb 
von Andernach. Die dabei gefunbene, zum Teil schön verzierte germanische 
Topfware, verschieden oon ber ber Viereckschanzen, meist deutlic auf bas Elb- 
gebiet bis Böhmens unb zeigt ebenso Zusammenhänge mit ber chattischen 
Geramis oon Zugmantel, Niedenstein, Eberstadt in ber Wetterau.81 Wieweit 
ber neue, umfangreiche Spät-La-Tène-Höhlenfund oom K a= 
pellenfelfen oon Wendel zu m Stein an ber Sagst bei Dörzbac 
in ben Kreis dieser Betrachtungen zu ziehen ist, fei dahingestellt. Jedenfalls 
befinden sich barunter verzierte Scherben, bie ganz an Baldersheimer unb 
Jugmanteler germanische Spät-La-Sène-Keramif erinnern, unb bas in ber 
genannten Höhle mitgefunbene eiserne Messerchen hat feine Entsprechung unter 
örtlich nahestehenden Funden nicht im Keltischen, sondern Römischen oom 
Kastell in Ofterburfen.82 Eine charakteristisch germanische Fuszvase aus Sauber- 
bischofsheim aus ber Zeit um 200 n. Chr. ist jedenfalls ein Zeichen ala- 
mannischen Daseins im Taubergebiet um bie genannte Zeit.83

Aus ben am oorberen obergermanischen Limes ausgeführten Verstärfungs- 
bauten unb Einbauten, 3. B. ben enggeftellten Wachttürmen bei Sagsthausen8+ 
unb besonders ben Verstärkungen bes Bartells Ofterburfen85 sowie aus ber 
Tatsache bes Vorhanden- unb Besetztseins zweier römischer Kvhvrtenkastelle 
in Öhringen für bas Sahr 23186 neben bem benachbarten besetzten Kastell 
Westernbac bars man schlieszen, daßz bie Römer gerabe auf dieser Strecke mit 
Einfällen ber Alamannen gerechnet haben, unb germanische (alamannische) Be- 
siedlung im Norden oon Württembergisc Franken, besonders am Taubertal, 
ist um diese Zeit anzunehmen.87 Gleichzeitige Spuren ber Alamannen nördlic 
bes Taubergebiets glaubt ber Forscher K. Schumacher in einem Stuhlsporn 
oon Elsenfeld bei Obernburg unb in einem ©rab mit Bronzeeimer oon Eichel- 
fee an ber Höhenstrasze oon Ansbach nach Urphar am Main (jüdlic oon 
Ochsenfurt) ersannt zu hohen,88 unb bie Richtung bes alamannischen Vor- 
gebens sonnte vielleicht angebeutet fein durc ein alamannisches (?) ©rab bes
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4. Zahrhunderts aus Werbach, wo die von Urphar herüberkommende Strafze 
das Taubertal erreicht,89 wenn man sic die zahlreichen alamannischen Gräber 
dieser Zeit längs des mittleren und unteren Mains am Neckar von Heilbronn 
aufwärts vor Augen hält.

Im Sahre 213 wurden die hier erstmals als Kriegsmacht bezeugten Ala- 
mannen, vom mittleren Maingebiet ausgehend, bei ihrem Einbruc in die 
römische Provinz Rätien vom römischen Kaiser Caracalla geschlagen." Shr 
Aufmarschgebiet ist somit nordöstlich des Limes anzunehmen. Sm Sahre 233 
brachen über Rhein unb Donau germanische Völker ins Nömerreic ein,91 und 
Kaiser Alexander Geverus mufzte sic gegen sie wenden, bis er 235 bei Mainz 
von feinen eigenen Soldaten ermorbet wurde. Kaiser Mariminus kämpfte mit 
Glüc gegen bie Germanen, vermutlich in Nordbayern,92 unb wird als Sieger 
im Jahre 237 in einer hringer Inschrift genannt.93 Die Alamannen finb also 
zunächst am rätischen Limes fühlbar aufgetreten; bas bort liegenbe Kastell 
Weizenburg mufz damals von ihnen zerstört worden fein, unb bei ber Aus- 
grabung mürben unter ben Krümmern ber Baracken Stelettreste römischer 
Solbaten gefunben. Im württembergisch-fräntischen Gebiet mirb 241 laut 3n= 
Jurist eine erst 231 erneuerte römische Wasserleitung wiederhergestellt; es ist 
wahrscheinlich, baß bie Zerstörer anbringenbe Alamannen maren. Vermutlich 
ist auc bas Kastellbad von Jagsthausen bei diesem Alamanneneinbruc von 
234/35 zerstört morben. In Welzheim mürbe nac 223 (bie zeitlich letzte ber 
Münzen bort zeigt Prägung von 223) ein großer Münzschat vergraben mit 
stempelfrischen, also amtlichen Münzen, wohl bie Kasse des bortigen römischen 
Reiterregiments, wahrscheinlich auf bie Nachricht vom Einbringen einer 
größeren alamannischen Kampfschar.°5 Auc in Ohringen muß um diese Zeit 
ein kleiner Münzschatz ber Erde anvertraut morben fein, dessen Münzen bis 
Alexander Severus reifen.96 — Die Spuren bes Ellamanneneinfalls von 
233/34 finb auc im Neckarland zu verfolgen. Grabsteine zweier römischer 
(persischer) Panzerreiter in Cannstatt aus dieser Zeit (um 236) lassen einen 
vorübergehenden alamannischen Einbruch bis ins bortige Neckarland ver- 
muten.97 Ums Sahr260 brechen bie römischen Münzreihen im römischen 
Limesgebiet ab, ein Zeichen, baß hier bas Decumatland ben Römern entrissen 
mar; ein Brandgrab von Öbbeim (Kreis Neckarsulm) mit einer Diotletian- 
münze (um 300 n. Chr.) könnte bereits alamannijc fein,98 vielleicht auch ein 
anberes Brandgrab inmitten bes späteren merdwingischen Reihengräberfelds 
im Sübteil von Offenau.98

Der vorausgehende Kampf um bie Pastelle zwischen Ellamannen unb 
Römern scheint heftig gewesen zu fein, ba sich vielfach in diesen Pastellen starte 
Brand- unb Kampfipuren feststellen lassen, unb in ihnen nicht selten menic- 
liehe Sfelette ober Teile derselben, mie 3. B. im Kastell Ofterburfen, mo 
Dutzende von vorn umgebogenen ober plattgedrückten, also feindlichen Lanzen 
unb ’f eilspitzen ausgegraben merben tonnten;99 im Kohortenkastell Buc bei 
Ellwangen beuten 800 bei ben Mauerresten bes Waffenmagazins gefundene 
römische Pfeilspitzen auf solche Kämpfe.100 Diese große Zahl von Vfeilspigzen 
hatte offenbar megen bes überraschenden alamannischen Eingriffs nicht mehr 
von ben bebrängten Römern benützt ober weggeschafft merben sönnen. 3n 
Öhringen scheinen bie bebrängten Römer ihre E3runnen durc Einwersen von 
Siertadavern für bie Eingreifer unb Eroberer unbenützbar gemacht zu haben. 
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und die germanischen Sieger hoben in diese unbrauchbaren Brunnenschächte 
zertrümmerte römische Denkmäler geworfen.101 Diese Alamannenangriffe 
waren wohl hauptsächlich aus bem freien Teil von Württembergisc Franken 
als Aufmarschraum heraus geführt worden.102 Sn ihrem Verlauf brach ber 
durc auswärtige Kriege geschwächte römische Grenzschutz am Limes zusammen 
unb ber bortige Heeresverband verschwand fast vollständig aus ben römischen 
Heerlisten. Die geschlagenen Römer zogen sic schlieszlic in ihre früheren 
Stellungen zwischen Rhein unb Donau zurück.

Die alamannische (schwäbische) Landnahme, bie Burgunder 
unb die Franken ber Merowingerzeit

(260 n. Chr. bis 700 n. Chr., jüngere Groszgermanijche Seit)

Die frühesten alamannischen Gräberfunde Württembergs, welche bie Beiß- 
nähme des Bodens bezeugen sönnen, hat nicht Württembergisc Franken, saubern 
bie Donaugegend mit Alm unb Wurmlingen bei Tuttlingen geliefert.1 Wenn 
nicht bie alamannisc begrünbeten württembergisch-fräntischen Sngenorte unb 
offenbar nach bem Nömerabzug weiterlebenbe Siedlungsplätze wie Zagst- 
hausen, Sinbringen, Öhringen2 wären, sonnte in Württembergisc Franken von 
ber ersten Besetzung unb Besiedlung des kampferworbenen Bodens burch bie 
Alamannen in ben ersten 150 Bahren ihres Einmarsches säum ein Zeichen nach- 
gewiesen werben, benn bie alamannischen Reihengräber setzen erst frühestens 
Dom Bahre 400 ab ein. Das Fehlen alamannischer Siedlungsspuren unb 
Gräber zwischen 260 unb 400 n. Chr. sonnte höchstens dadurch erflärt werben, 
dafz bie eingebrochenen Alamannen zunächst infolge des Hin unb Her ber 
weiteren Kämpfe mit ben Römern noc nicht so rasch zur vollen Ruhe unb 
Seszhaftigkeit gekommen sein mögen unb daßz so bie ersten Sieblungen wohl 
nur Dorläufiger unb einfachster Art waren.3 Reste solcher Frühsiedlungen finb 
somit schwer zu ersonnen, besonders auch deshalb, weil sie in ben später auf 
demselben Fled weitergebauten deutschen Dorfsiedlungen schon im Mittelalter 
burch weitere Bauten vielfach gestört unb zerstört worben fein mögen. Auf bie 
früheste Spur alamannischen Daseins 16 km vor bem Limes im Kochergebiet 
bei Künzelsau könnte ein Fund einer Anzahl römischer Kaisermünzen aus 
ber Zeit nach 270 führen, wenn bie Fundumstände genauer wären.4 Die 
Münzen stammen von ben spätrömischen Kaisern Tetricus I. unb II. unb finb 
größtenteils „barbarischen" Gepräges, so baß (Sermanen, nicht Römer als 
Besitzer angenommen werben sönnen.5 Die Don dieser Zeit bis ins 5. Sahr- 
hundert bestehende Fundlücke in Württembergisc granfen hat von ber 
Forschung bis heute nicht ausgefüllt werben sönnen.

Als frühe alamannische Gräber aus ber Landnahmezeit 
in Württembergisc Franken werben auf ©runb ber im Heilbronner Schliß 
Museum ausgestellten Funde solche vom Rosenberg in Heilbronn 
(Cluszsche Brauerei) angesehen,® doc scheint diese schwierige Frage noch nicht 
spruchreif. Bezeichnend ist in diesen Reihengräbern spätrömische Töpfer- 
wäre, welche barauf schließen läßt, baß bort römische Zivilbevölkerung ähnlich 
wie beim Kastell Böckingen Don ben alamannischen Eroberern belassen worben 
unb in Dienst genommen worben ist. Der Heilbronner Vorgeschichtsforscher 
Sehlis nimmt neben ben zahlreichen, späteren fränkischen Reihengräberfeldern 
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und -funden des Neckartals alamannische Reihengräberfriedhöfe bei Sont- 
heim, ferner aufszer einem späteren fränkischen Reihengräberfriedhof südlic 
Bödingen den nördlic von diesem alten Sngenort gelegenen Reihengräberftieb- 
hof als alamannisc an.8 Dazu kommt ein alamannisches grauengrab von 
Walheim, welches auf ein dortiges Reihengräberfeld beutet. Auc von 
Kochendorf glaubt Schliz neben späteren fräntijchen Reihengräbern manche 
Gräber als alamannisc feftlegen zu sönnen.10 über bie vom alten, auc am 
Neckar gelegenen alamannischen Sngenort Böttingen (Kreis Neckarsulm) ge- 
melbeten Gräberll ist leiber heute nichts Genaues mehr besannt.

Die eben angeführten Beurteilungen unb Fundumstände zeigen schon, daß 
bei ber dichten völkerwanderungszeitlichen Belegung unb Besiedlung des alt- 
besiedelten Neckartals ber Heilbronner unb Neckarsulmer Segenb eine Scheidung 
anfänglicher alamannischer unb später herrschender fränkischer Befieblung durc 
bie Grabfelder sehr schwierig ist. Auffallend ist es, daß in bem römerfrei ge- 
wesenen württembergisch-fräntischen Limesvorland um mittleren Kocher, mitt- 
lere Sagst unb Tauber, bas für bie Alamannen schon vor ihrem siegreichen 
Limessturm (um 260 n. Chr.) offen gewesen war, so wenig alamannische Grab- 
funbe bis jetzt sich herausgestellt haben. Es scheint sich zu bestätigen, daß dieses 
in ber Limeszange ftedenbe Vorland, wie im vorigen Abschnitt ausgeführt 
wurde, wenig begehrtes Siedlungsgebiet zur Römerzeit gewesen ist, unb es hat 
ben Anschein, als ob bie um 260 über ben Limes nac Süden unb Südwesten 
eingebrochenen, landsuchenden Alamannen ben von ben Römern unb keltischen 
unb anberen Kolonisten schon bebauten Boben bem verwilderten öblanb des 
Borlimesgebiets vorgezogen hätten; bie alamannischen Reihengräberfriedhöfe im 
römisch besetzt gewesenen, alt bebauten Neckargebiet um Heilbronn unb Neckar- 
fulm sprechen für biefe Erklärung, auch bie wenigen Sngenorte im unmittelbaren 
Limesvorland. In ber Sngenreihe ber deutschen Ardörfer im unb am Kochertal, 
in ben alamannischen Sippensiedlungen Gröningen, Brödingen, Schlachten- 
bretzingen, Gelbingen, Enslingen, Geislingen, Henningen (abg., zwischen 
Braunsbad) unb Döttingen), Döttingen, Rüblingen, Sngelfingen, Wülfingen 
(abg.), Einbringen, Wächlingen (abg.), Möglingen unb Degmaringen (heute 
Degmarn, Kreis Neckarsulm), auch in Zweiflingen bei Ohringen (Öhringen fein 
alter Sngenort, ba bie alte Form „Oringowe" heizt), Butingen (Langen- 
beutingen) unb Odoldingen (abg., im Brettachtal)12 müftte freilich im Lauf ber 
Zeit unser Heimatboden noch alamannische Reihengräber aus ber Landnahme- 
zeit ober ber frühen alamannischen Besiedlungszeit ans Licht bringen. Das 
einzige sicher alamannische Grab im römerfrei gewesenen Vor- 
limesgebiet, im vielbegehrten unb vielbesiedelten Tauberland, bat neuestens bie 
Siedlung Mergentheim im später wieder start fränfisc belegten Reihen- 
gräberfelb ber „oberen Au" ergeben!13 Sn Mergentheim hatte schon ber Kenner 
K. Schumacher alte alamannische Belegung erwartet. Wenn in ben fränkischen 
Reihengräberfriedhöfen besonders ber Sngenorte Württembergisc Frankens 
bisher so wenig alamannische Funde zutage tarnen, so mag sic bas freilich auch 
erflären durc bie in Mergentheim bewiesene Belegung desselben Gräberfeldes 
unb besonders durc Wiederbenutzung derselben Grabstätten, welche vorherige 
Gräber störte ober gar zerstört haben mag.

Das Einrücken ber landsuchenden Blamannen galt in erster Linie ben wohl- 
angebauten Fluren des vorherigen Römerlandes. Bei bestellbarem Ackerland 



81

und in fruchtbaren Ebenen liefeen sie sic in Verbänden zur Siedlung im 
Rahmen ihrer wohlgeordneten Kriegsgliederung nac Hundertschaften (in 
Gauen) und innerhalb dieser nac Sippen (in Markgenossenschaften) nieder. 
Die Namen alamannischer Hundertschaften mögen sic noc in den Be- 
nennungen einzelner Landstriche wie dem Gau Mödmühl, dem Sulmanachgau 
(Gulmgau) und dem Brettachgau erhalten haben, die uns in Urkunden des 
8. Jahrhunderts begegnen.14 Nac dem im Krieg von selbst herrschenden 
Führergrundsatz teilten nun auc im Frieden die Gefolgschaftshäuptlinge der 
Hundertschaften ihrer Mannschaft bas Land zu, unb innerhalb dieser erhielten 
bie kleinsten Wohnkreise, bie Ongendörfer, ihre Namen vom Führer des be- 
treffenden Kriegshaufens ober vom betreffenben Sippenoberhaupt.15 Auf An- 
läge gesonderter Einzelhöfe scheint zunächst verzichtet worden zu sein; bem 
einzelnen boten ja bamals den notwendigen Schut nur Gemeinsiedlungen, 
allerdings loder zusammenhängende Hofsiedlungen, eben bie Sippendörfer. 3n 
Württembergisc Franken ist es deutlich erkennbar, wie bie Wahl ber frühen 
Giedlungsorte, unserer heutigen 11 r b ö r f e r mit ben ingen-Endungen, ebenso 
wie bie ber nachdem angelegten heim-Orte von bem Bedürfnis nac fliehen- 
bem Wasser bestimmt ist; bie alamannischen Bauern waren es nicht gewohnt 
ober schätzten es nicht, Wasserleitungen unb Ziehbrunnen zu bauen, unb jo ent- 
stehen ihre Dörfer in ben Tälern unb nahe ben Quellen.18 Die Richtigkeit 
dieser Beobachtung beweist bie Reihe ber oben angeführten 3ngenorte am 
Kocher so gut wie bie ber Ardörfer Gröningen (nicht unmittelbar an ber Sagst), 
Brüchlingen (über einem Geitenbac ber Jagst), Bächlingen, Mulfingen, Ail- 
ringen, Bieringen, Berlichingen, Edelfingen an ber Sauber neben ben an 
alten Höhenwegen liegenden Öbingen (jetzt üttingshof) unb Simmringen, 
während Zweiflingen (nördlic Öhringen) an einem über bem Dirichbac 
laufenden Strang ber „Nibelungenstrasze" unb Langenbeutingen (mit be- 
legten Neihengräbern!) ebenfalls an einem vom vielbegangenen Öhringen 
(Reihengräber!) nach Kochendorf (Reihengräber!) führenden alten Niberland- 
weg angelegt ist. Sie Reihe ber 3ngenorte in unseren württembergisc-frän- 
tischen Flufztälern läfet zugleich auf eine in dieser Zeit entstehende Strafzen- 
verbinbung bie Täler ber besiedelten Flüsse entlang schlieszen (Kochertalstraßze, 
Saubertalstrafze usw.). Soweit in ben genannten alten Fluszdörfern unb 
anberen alten Siedlungen bis jetzt Reihengräber (freilich alle erst aus ber Zeit 
ber fränkischen Überlagerung nach 500 n. Chr.) aufgetreten sind, liegen bie 
Gräberfelder durchaus alle bezeichnend, sämtlich am Anlauf ber Talsohle gegen 
ben Steilaufftieg der Muschelkalttalwände: so 3. B. in Enslingen, Kocherstetten, 
Künzelsau, Ingelfingen unb Crieshac am Kocher. Eine Erklärung für bas 
f a st völlige Fehlen alamannischer Reihengräber im alten 
Vorlimesgebiet im württembergischen Franken mag auch bie Tatsache ber starten 
anberweitigen Ausbreitung ber Alamannen in ben ersten Sahrhunderten nach 
bem Limessturm von 260 fein, westlich unb südlic bis an ben Nhein unb 
1 chliefzlic bis zum Wasgenwald, im Süboften bis an ben Bodensee unb bie 
Iller unb bis zu ben Alpen. Ihre nördlichen Sitze huben bie Alamannen eben 
durc diese gewaltige Ausdehnung nach Westen unb Süben für über 100 Sahre 
verloren; ihnen nac rüdten gegen Ende des 3. Jahrhunderts ins spätere oft= 
fränkische Gebiet bis an ben ehemaligen obergermanischen Grenzwall heran bie 
Burgunder, bie schon östlich ber Elbe in ihren niederdeutschen Arsitzen

6 Württembergisc Franken 
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die Nachbarn unserer alamannischen Vorfahren gewesen waren. Noc im 
Sahre 359, als ber spätrömische Kaiser Sulian zur Bekämpfung ber ins lints- 
rheinische Gebiet immer wieber eingefallenen Alamannen (wohl auf ber „Nibe- 
lungenstrafze" von Speyer aus über Wimpfen—Heilbronn) auc bis zum würt- 
tembergischen Limes vordrang, saszen bie Burgunder östlic an ben ober- 
germanischen Grenzwall anschlietzend, wie aus ber Schilderung des römischen 
Kriegsteilnehmers Ammian hervorgeht.18 Die bei Ammian erwähnte Land- 
schaft mit bem „fahlwer ober Grenzpfähle" wirb, wohl mit Recht, auf bie 
Segenb von Ohringen ober Jagsthausen bejogen. Dieser römische Offizier 
berichtet auch, daß bie Burgunder ständig mit ben Alamannen wegen Salz- 
quellen im Streit lagen,19 unb mit diesem Streitgegenstand könnten sehr 
wohl bie um diese Zeit als besannt vorauszusetzenden Salzquellen von $ a 11 
ober noc eher von Niedernhall gemeint fein; bie Niedernhaller Salz- 
quelle bürste angesichts ber weiter oben erwähnten Bodenfunde vom nahen 
Griesbach unb Ingelfingen damals wohl besannt gewesen sein. Sichere burgun- 
dische Siedlungsspuren sind in Württembergisc Franken im Aufenthaltsraum 
dieser Burgunder östlich des obergermanischen Limes bis jetzt nicht nachge- 
wiesen; bie alte germanische Sitte bes Grenz-Sdgürtels, welche hier auch von 
ben Römern als zweckmäszig angewenbet worben war, hat während ber Zeit 
ber alamannisch-burgundischen Berührung in Württembergisc Franken sicher 
auch hier am Limes entlang ben alten Zustand eines unbebauten Landstreifens 
zunächst weiterbestehen lassen. Erst an ber Tauber finben sich, hart jen- 
seits bes württembergischen Gebiets auf badischem Boden, wie angenommen 
wirb, burgundische Dajeinsipuren in einem germanischen Gräber- 
selb mit Skeletten bes 3./4. Sahrhunderts.20 Auc bas reiche Srab von Wer- 
bad) um 400 n. Chr. wirb als burgundisc angesehen,21 wie von K. Schu- 
rnacher22 auch bie alten Namen Wingarteiba unb Wettereiba entsprechend bem 
Sau Burgundeiba,23 ba mindestens ben Alamannen bie Bezeichnung „eiba" 
für bie Saue fremd war. Als burgundisc angesehen werben auc interessante 
Funde in vorrömischen Ningwällen Frankens östlich des Limes, so auf bem 
Hesselberg, auf ber „Selben Bürg" bei Gunzenhausen u. a.24

Die in Ostfranken bis an ben alten Grenzwall heran gesessenen Burgunder, 
bie sic mit ihren zeitweiligen alamannischen Nachbarn in häufigen Kämpfen 
gemessen hatten, zogen Anfangs bes 5. Jahrhunderts beim Zusammenbruc 
bes Nömerreichs ins Rheinland ab unb grünbeten bort ihr in Sage unb 
Dichtung berühmtes Reich um Worms, bis sie 435 unb 437 ihre schweren 
Niederlagen durc Römer unb Hunnen mit bem Tod ihres Königs Gunther 
erlitten unb nad) Savopen übersiedelten.25 Die Alamannen sonnten so im 
Nachrücken bis zum Main ihren früheren Sebietsverluft vorübergehend wett- 
machen unb also auch bas württembergisch-fräntische Vorlimesgebiet unb bas 
fruchtbare Tauberland wieber in Besitz nehmen. Un dieses Jahrhundert, bas 
5. n. Chr., bürsten also bie obengenannten Ursiedlungsorte (Sngenorte) unb 
ber vorerwähnte Mergentheimer Fund bes Grabs einer jungen Alamannin zu 
setzen fein. Wieweit neben diesen Sieblungen etwa alte K u 11 p l ä 1 e vor- 
hanben waren, entzieht sich unserer Kenntnis. Es ist wahrscheinlich, daß bei 
einem ber beiben (ober bei beiden?) Srofealtborf (bes höllischen bei ber 
Stödenburg ober bes gaiiborfis eben im Kochertal26) eine vorchristliche 
Kultstätte gewesen ist wie auch in Alfdorf (alt Alechtorf, genannt 1143)
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bei Gmünd, entsprechend dem alten Namen Alahdorf (wohl das hällische, da 
im Mulachgau gelegen), genannt in einer Urkunde des Klosters Fulda (Würt- 

tembergische Urkunden, Bd. I, S. 134).
Die Alamannen sollten sic ihrer Ruhe des Landgewinns nicht lange freuen. 

In viele Seilstämme zerrissen, suchte bei ihnen jeder Hundertschaftsgau nur für 
sic möglichst viel Land zu gewinnen, und faum einer stand dem anbern in ber 
Gefahr ber Zusammenstösze mit anberen Germanenvölfern bei. Sv mürben 
ihre nördlichen Hundertschaften von Franken unb Burgundern am Rhein unb 
in Frankreic mehrfach zurückgeschlagen, bis sie beim schweren Zusammenstoß 
wohl am Nittelrhei n mit ben durc Chlodwig geeinten Srante n ge= 
schlagen mürben. Die nördlichen alamannischen Gaue fielen ben siegreichen 
Franken anheim, unb über bas eroberte Gebiet bis zum alten Grenzwall der- 
fügte ber granfentönig. Die neue, bis heute am Mundartunterschied zwischen 
Schwaben (Alamannen) unb Stanken von Dorf zu Dorf noc fest- 
zustellende Gtammesgrenze muss um 500 n. Chr. sestgelegt morben fein :2 
Vom Hesselberg im Osten lief sie, vielfach Höhenzügen folgend, durc das 
Keuperbergland südlic bes fränkischen Crailsheim über ben Hohenberg bei 
Ellwangen, südlic bes fränkischen Gaildorf, südlic Murrhardt, Backnang, 
über ben Lemberg bei Affalterbach, südlic Mardac bis zum Hohenasperg unb 
bann südlic vom heutigen Leonberg, Weilderstadt, Calw mit einer Aus- 
buchtung, bie ben nördlichen Schwarzwald ben Franken zuwies in bie Gegend 
ber Hornisgrinde, bie Oos entlang über ben Rhein unb nördlich vom Hagen- 
auer Forst bis zum Kamm ber Vogesen. Die nördlich dieser Grenze seszhaft 
gewesenen Alamannen haben wohl übermiegenb bie Scholle ihrer Väter ver- 
lassen unb ben fränkischen Eroberern ’latz machen müssen;28 ber südlic noch 
verbliebene alamannifche Rest begab sich in ben Schut des Beherrschers von 
Otalien, bes Oftgoteniönigs Thevdvrich.29

Von ben neuen fränkischen Herren Nordostwürttem- 
b e r g s , bie bem Gebiet bie heutige Bezeichnung „W ürttembergiic 
Granten” verschafft haben, zeugen neben einigen Orten mit ber Endung 
-ingheim (wohl alamannifche Ongenorte mit barauffolgenber fränkischer Be- 
setzung) mie bie abgegangenen Kocherorte Wächlingen (Walachingheim) unb 
Wülfingen (Wulfingheim mit Michaelstirche !)30 unb ben Orten mit ber Endung 
-heim31 fast alle ber bis jetzt besannt gemorbencn Reihengräberfrieb- 
böse dieses Landstrichs. Am dichtesten sitzen diese Frankensiedlungen, mie bie 
gesammelten Fundnennungen in bem Wert Die Alamannen in Württemberg/ 
von W. Veec lehren sönnen, mie alle frühen Siedlungen von ber Sungsteinzeit 
ab in bem viel begehrten N e d a r g e b i e t um Heilbronn unb um das 
Einmündungsgebiet ber 8 l üffe Kocher unb Sagst in ben 
Neckar: bei Horkheim,32 Sontheim unb bem alten Alamannenort Hödingen, 
im altalamannischen Heilbronn, auf ben Lehmhängen von Groszgartac unb 
Frankenbach,33 bei Neckargartach34 unb Untereisesheim, bann in35 unb um 
Neckarsulm, unb weiterhin am Neckar bei Böttingen, Sundelsheim unb Offenau 
(alt Offenheim), dazwischen bei Kochendorf unb tocheraufwärts bei Hagendac, 
odheim, auf ber Hochfläche beim Brambacherhof bei Neuenstadt a. K., meiter= 
hin bei Dahenfeld unb am Brettachbac bei Brettac nördlich Öhringen, ebenso 
bas Sagstmündungsgebiet aufwärts in Jagstfeld, Ober- unb Untergriesheim, 
Möcmühl, Olnbaufen bei Jagsthausen unb Roigheim, Vom Neckargebiet unb 
, Lloelléy dit Pny astwlic 
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dem Unterlauf der Murr aus greifen die auc hier eher fränkischen als alaman- 
nischen (Sieblungen ber jüngeren Sroszgermanenzeit mit ihren Gräbern sodann 
in unser Gebiet hinein im Kreis Backnang ber Murr entlang bei Zell, Oppen- 
weiler unb Hausen bei Murrhardt. On bem Keuperwald um Murrhardt, Welz- 
heim, westlic Ellwangen, südlic Öhringen, unb östlich bes dicht besiedelten 
Neckarlaufes von Heilbronn bis Besigheim bringen auc diese fränkischen Sied- 
lungen so wenig wie vor ihnen alamannische ein. Das alte, zum Teil schon ala- 
mannische Siedlungsgebiet um Öhringen, ausgenommen ben Ohrnwald weiter- 

Abb. 17. Bronzenes Zierblatt- 
kreuz auf Lederunterlage aus 
dem fränkischen (merowingischen) 
Reihengräberfeld von Ungers- 
heim a. d.8. (südlic Crailsheim). 

(Nat. Grösze.)

bin, wird zwischen Öhringen unb Weinsberg 
entlang ber vielbesiedelten überlandwege in 
Öhringen, Unterohrn, Bitzfeld, Langenbeu- 
tingen unb Willsbac von fränkischen Siedlern 
vom 5. Jahrhundert ab belegt (Reihengräber!). 
Von ben obengenannten Kocherorten am Ein- 
münbungsgebiet dieses Flusses in ben Neckar 
ziehen sich durc Reihengräber bes 6. unb 
7. Jahrhunderts belegte merowingische Sied- 
lungsorte ben Kocher31 herauf über ala- 
mannische Vorsiedlungen von Criesbac unb 
Ingelfingen nac Künzelsau,36 Kocherstetten 
unb bis zum ehemals alamannischen Urborf 
Enslingen, bas neuerbings zwei Reihengräber- 
funbe erbrachte mit ber kennzeichnenden Män- 
nerbewaffnung: doppelschneidiges Langschwert 
unb kurzes einschneidiges Hiebschwert (Sax) 
bas eine, unb Lanze, Schild, Pfeil, Bogen unb 
längeren Sat das anbere nebst ben üblichen, 
schönen, silberplattierten eisernen ober ein- 
facheren bronzenen Riemenzungen unb Be- 
schlägstücken des Wehrgehänges.37 Bei Hall 
soll Michelfeld, im fruchtbaren „Rosengarten" 
gelegen, Reihengräber mit schönen Beigaben 
gehabt haben.38 An ber Sagst könnte im alt- 
besiedelten Dörzbac ber Fund einer Wurfart 
(falls diese nicht burgundisc ist ober auc 
mittelalterlich?) auf fränkische frühdeutsche Be- 
fieblung hinweisen; weiterhin müssen ben Fun-

ben im Haller Keckenburgmuseum nach schöne fränkische Reihengräber bei Erken- 
brechtshausen (unweit Lobenhausen a. b. 3.) gelegen haben; eine (ober zwei) für 
Württemberg einzigartige Bronzegli ebert ette(n) mit dreizinkiger Aufhängegabel 
zeugt von fränkischem Dasein im 6. Jahrhundert n. Chr. (Abb. Tafel XI,4), wie 
ein ähnlichem Zwec bienenbes Heines Kreuz aus Bronzeblec aus einem 
anberen bortigen Grabfund (Abb. Tafel XI, 4)39 wohl schon auf bas Christentum 
ber fränkischen Trägerin hinweist. Ein kreuzförmiges bronzenes Beschläg auf 
Lederriemenansatz40 (Abb. 17) lieferte auch bas im Ostteil Württembergisc 
Frankens weitaus ergiebigste Neihengräberfeld von Sngersheim 
bei Crailsheim, am Übergang bes bortigen Zweigs ber „Nibelungen- 
strasze" über bie Sagst gelegen, bas neben ber schweren Männerbewaffnung
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Tafel XI Abb. 1 und 3. Fränkische Rund- 
fibeln der späten Groszgermanischen Zeit 
(7. Jahrhundert nac Zeitwende) aus Reihen- 
gräbern von Sngersheim (Crailsheim). Abb. 2. 
Goldfibel aus Heilbronn aus einem Reihen- 
grab dieser Zeit. (1,2 unb 3 je 2ls nat. Grösze.)

Tafel XI Abb. 4. Bronzeketten aus dem Grab 
einer vornehmen fränkischen Frau ber Mero- 
wingerzeit, mit Gabel- unb Kreuzaufhängung. 

(?/5 nat. Grösze.)

"T" TY
3

4
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mit wuchtigen Speeren, Langschwertern, Saren und Schilden auc durc den 
schönen Frauenschmuc feiner Gräber einen Begriff von der reichen und viel- 
fälligen Kunst der späten Völkerwanderungszeit auf unserem Heimatboden 
geben sann (Rundfibeln siehe Tafel XI, Abb. 1 und 3).41 Geborgen wurden 
dort eine hervorragende bronzene Jierscheibe mit Verwendung ber stilisierten 
Gestalt eines sitzenden Menschen als Kunstform, Schmucktetten mit Ton-, Glas- 
und Bernsteinperlen und schöne Fibeln, zum Teil almandingeschmückt, unb eine 
fränkische (im alamannischen Gebiet nicht belegte) Bronzerundfibel mit kleinem 
Buckel in ber Mitte wie bie ähnliche vom fränkischen Gräberfeld in Sontheim. 
Heilbronn hat u. a. schöne Goldfibeln geliefert, barunter eine besonders eigen- 
artige mit einer ®emme in ber Mitte, bie ben Kriegsgott Mars barstellt.42 
(Abb. Taf el XI, 2.)

Sm anschliefzenden Gerabronner Gebiet ist das bisherige völlige Fehlen 
von Reihengräbern auffallend. Zusammen mit ber Tatsache, daß ber Land- 
kreis Gerabronn auszer bem günstig an ber Sagst gelegenen alamannischen 
Bächlingen, Brüchlingen unb ben fränkischen Orten Huchilheim (jet deuch- 
lingen) unb Brettheim feine völkerwanderungszeitlichen Siedlungsorte auf- 
weist, spricht dies für besondere Verhältnisse, wohl für starte Verödung zur 
Römerzeit (Bor limesgebiet I); viele Flurnamen unb auc Rodeortsnamen43 be- 
zeugen bas Vorhandensein ftarfer Bewaldung vor ber karolingischen unb nach- 
karolingischen Rodung unb Besiedlung.

Als siedlungsgeschichtlic bedeutsam erweis sic auc in ber fränkischen 
Nerowingerzeit wieder bas Taubergebiet. Das Eingreifen ber 496 
siegreichen fransen in bie alten alamannischen Urmar- 
fungen ist b o r t noc besonders gut feststellbar. An der frucht- 
baren mittleren unb unteren Tauber verschwinden bie Sngenorte fast ganz 
gegenüber ben zwölf fränkischen Heimorten, während sie im oberen, für Sied- 
lung nicht so günstigen Taubertal von ben fränkischen Siedlern belassen worden 
sind unb ber Zahl nac vorherrschen (Röttingen, Creglingen, Snsingen, Wett- 
ringen). Unter fränkischer Herrschaft getvann bas Tauberland erhöhte Be- 
beutung als Vorland von Würzburg, bem wichtigen militärischen unb religiösen 
Bollwert ber Franken gegen Thüringer, Slawen usw. unb als Aufmarsch- unb 
Etappengebiet gegen bie alamannische Stammesgrenze in Württembergisc 
Franken. Sn Maulac bei Crailsheim unb Wülfingen am 
Kocher finb fränkische Grafensitze, auf ber wichtigen Stöckenburg," in 
Anterregendac an ber Bags (karolingische Krypta!), in Murrhardt, Westheim 
unb Heilbronn weitere fränkische Königshöfe zu suchen ober schon besannt, 
von denen wieder Heimorte (Talheim, Westheim, Sontheim) als Ableger ab- 
gezweigt tvorben finb.45 Vom Rhein ausgehende Heer straften kreuzten 
bas Taubertal bei Tauberbischofsheim, Lauda, Königshofen unb Mergentheim, 
unb Königshöfe, Adelssitze unb Militärkolonien sicherten diese Verbindungs- 
linicn in gewissen Abständen unb verbürgten den Heeren bie nötige Verpflegung.46 
Die dichte fränkische Besetzung unb Besiedlung verraten bie nac frän- 
fischen Eigennamen gebildeten Ortsnamen Tauberretters- 
beim, Weikersheim, Schäftersheim, Elpersheim, Markelsheim, Sgersheim; be= 
sonders wichtig ist ber alte, zu allen Zeiten von ber Jungsteinzeit ab besiedelt 
gewesene, schon alamannische Ort Mergentheim*™ mit feinen immer wieder 
zutage fommenben Neihengräbern in ber oberen Au nahe bem überlandweg ber
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Kaiserstrasze. Schöne Funde sonnten wieder 1935 dort geborgen werben,48 
barunter ein gutes Grab einer fränkischen Frau mit zirkelschlagverziertem Bein- 
famm, Spinnwirtel unb hervorragend schöner, in weiß unb grünem Glasfluß 
hergestellter grofeer flacht egelförmiger Perle mit Rundtreuz unb Drehkreuz (Ab- 
wandlung des Hakenkreuzes; vielleicht ein Spinnwirtel).40 (Abb. 18.) Ein halb- 
monbförmig gekrümmtes Feuerschlageisen unb schöne stempelverzierte Scherben 
fränkischer doppelkonischer Töpfe stammen aus anderen Gräbern, unb besonders 
ein Heiner doppeltegelförmiger Topf mit leicht ausgebogenem Rand unb mit 
Gtempelmuster, bas im Kreis bas altgermanische, schon auf südschwedischen Fels- 
Zeichnungen belegte Radtreuz (Speichenkreuz)50 zeigt. Das grobe Mergent- 
beimer Gräberfeld wird sicher auc weiterhin gute Funde liefern sönnen. Von ben 
Saubertalorten haben bie alamannischen Urorte Edelfingen unb Creglingen51 
ebenfalls schon fränkische Reihengräberfunde ergeben, in ber Creglinger ®egenb 
Reinsbronn,52 im Höhengelände zwischen Tauber unb Sagst auc Hachtels3 unb 
neuestens in ber Nähe Mergentheims bas später Reichsdorf geworbene Alt- 
hausen nahe ber Kirche ein fränkisches Grab mit Messer unb Eisenschnalle.54

Die Grabbeigaben ber grauten gingen in beren christlicher Zeit 
noc bis zur Zeit Karls des Grofzen weiter, wo bie Kirche diese Beigaben als 
„Geelteil" in Empfang nahm.55 Bis dahin war bas Einlegen von Grab- 
beigaben ein Rechtsbrauch, auf ben ber Verstorbene Anspruch hatte, ber Mann 
auf feine Waffen unb ®ewanb, bie grau auf bie sogenannte „Gerade 
(Schmuc unb Kleider). Vielfac finden sic in fränkischen Frauengräbern 
neben Schmuc auc bie Abzeichen ber Hausfrauentätigteit unb -würde, wie 
Spinnwirtel, Messerchen, Beinkamm. Es ist bedeutsam unb ber letzte Rest ber 
Altvätersitte, daßz bis in bie neueste Zeit herein in Württembergisc grauten, 
besonders im Shringer unb Künzelsauer Gebiet, manchen Toten noc Kamm, 
Messer, Schere, Nadel unb Zwirn mit ins Grab gelegt worben ist! Auc sonst 
ist alte Überlieferung noc spürbar. 56 Wenn ber württembergisch-fränkische 
Bauer ober bie Bäuerin noc heute über ben Reihengräberfeldern von Sngers- 
beim unb Kocherstetten bas „Wilde Heer", das Geelenheer ber Abgeschiedenen, 
in stürmischen Nächten brausen hört ober in Sturmlichtern dahinfliegen sieht, 
so Hingt noc nac uralter Glaube unserer Väter.

Abb. 18. Grüne Glasperle (wohl als Spinnwirtel verwendet) mit weifeer Slasfluß- 
Verzierung: Drehkreuz einerseits, Rundfreuz andererseits, vielleicht bie vier dimmels- 
richtungen der Erdscheibe darstellend ober Sonne unb Erde, ferner Schlangenzier 
(Midgardschlange?) aus einem fränkischen (merowingischen) grauengrab ber groß- 
germanischen Zeit, von Bad Mergentheim, Obere Au. (Abbildung annähernd in 

natürlicher Oröfee.)
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Anmerkungen

1 Die Urgeschichte Württembergs unseres Landeskonservators O. Paret gibt den 
Stand Don 1921 und bearbeitet im wesentlichen die altwürttembergischen Gebiete, be- 
sonders in den Karten, deren nördliche für unser Gebiet abschneidet mit dem „Wald- 
gebirge ohne alte Siedlungsspuren", also unserem schwäbisch-fränkischen Keuperwald, 
über dessen Besiedlung besonders unser Abschnitt über „Mittlere Steinzeit" nachzu- 
lesen ist.

Altsteinzeit
2 Bei Dittigheim südlic Tauberbischofsheim tonnte neuerdings das alte Tauber- 

ufer etwa aus der Zeit bes homo heidelbergensis runb 40 m über der jetzigen Tal- 
sohle von fachmännischer Seite nachgewiesen werden (Tauber- und Frankenbote, 
Tauberbischofsheim 1930, Nr. 168). 3 Am jetzigen ostgebäude in den letzten 50 
Sahren. On Flur „Bürgle" nörblid) Hessental, in 2 m Tiefe in eiszeitlichem Lehm 
und Seröll über ber Lettenkohle, 1934 (Kost). 5 Korrespondenzbl. ber Westdeutschen 
Zeitschr., Bd. VII 1888, Nr. 88 Sp. 129. 6 Württ. Bierteljahrsh. 1881, 240, unb 
Museum Heilbronn. 7 Sm Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken in 
Hall. 8 OA.-Beschreibung Gaildorf, S. 223. 9 Hanselmann, Beweis wie weit ber 
Römer Macht ..., I 107. 10 Haller Tagblatt 1933, Nr. 252 (Kost). 11 DA.-Be- 
schreibung, S. 31. 12 Histor. Ber. Heilbronn Heft 15, S. 202, im dortigen Museum. 
13 Mammutbackenzahn unb Oberschenkelknochen, Sammlung Heilbronn. 1 ®. Dectle, 
Erd- unb Landschaftsgeschichte bes Murrgaus, S. 89 ff. 15 Bei Mariahilf unb an ber 
Trillbergsteige, Gveszler, „Württbg." 1930, 6. 498. Weiterhin nochmals bei Maria- 
hilf ein Mammutbackenzahn, fachmännischer Bestimmung nach wohl ber Endeiszeit 
(Magdalenenzeit) angehörig, mit Steppenpferd- unb Bison(?)resten; hier finb 9 c n 5 
ichenipuren möglich, ba ein scharfrandiger Feuersteinsplitter unb ein „Blutstein" 
(Roteisenstein!) nebst zugespitztem Knochensplitterstüc in ber Fundschicht herauskam, 
wieder verschollen (D. Schwabe, Mergentheimer Heimatblätter 1933, Nr. 1). 16 An- 
gäbe Georg Müller, 1936. 17 Dr. Blezinger (Crailsheim); ber Backenzahn jetzt im 
Heimatmuseum Crailsheim. 18 Akten bes Histor. Ver. f. Württ. Franken; ber Zahn 
jetzt in Schloß Langenburg. 19 Sitten bes Histor. Ver. f. Württ. Franken 1842; Funde 
zum Teil im Schloß Kirchberg a. 8. 20 Gefunden 1923 auf bem Südufer 10 m 
über bem Sagstspiegel gegenüber ber Sagstmühle, Angabe Wallrauch. 21 OA.=Be= 
schreibung 1883. 22 (Sammlung Heilbronn Nr. 115 unb 201 bis 204 a. 23 Samm- 
lung Heilbronn Nr. 107. 2 (Sammlung Heilbronn Nr. 112, 113, 114, 116, 187, bis 
189. 25 Hanselmann, Beweis wie weit ber Römer Macht ..., I 106. 26 Reste von 
Arrindern auch in Schottern ber Hochstufe bes Neckartals bei Heilbronn, DA.-Be- 
schreibung 1901, II 26, unb ein Zahn von Westernac (Kreis Öhringen) Dom Rinnen- 
bad). 27 Sitten bes Histor. S3er. f. Württ. Franken 1842; bic Bestimmung erfolgte 
1812 durc Obermedizinalrat Säger ((Stuttgart), bic Funde zum Teil in ber Hohen- 
loheschen Schloszsammlung Kirchberg a. 3. 28 (Sammlung Heilbronn Nr. 108 unb 190 
bis 199. 29 Noc 1898 in ber Sammlung bes Histor. Ver. f. Württ. Franken, bann 
verschollen. 30 Siehe Schliz, Festschrift 1911, S. 5.

Mittlere Steinzeit
1 Da unb hört auch sonst in ben tieferen Schichten ber Kochertalstufen bei Gail- 

borf, Anterrot, Sulzbach, zum Teil als „gebänderter Bornstein" (Achat) Dorfommenb 
(siehe Königreich Württ., III 1906, S. 137); wohl in vormenschlicher Zeit Dom Sura 
her durc ben Arkocher verfrachtet. Auc um Kirchberg (nac DA.-Beschreibung 
Gerabronn, S. 25) u. a. auf bem „Sandbuc" bei Kirchberg, ferner bei Sigartsbaufen, 
Blaufelden, Schmalfelden, Schrozberg, Gerabronn unb Langenburg, im Öhringer 
Keuper (DA.-Beschreibung Öhringen, S. 21), in tieferen Schichten ber Neckargerölle 
im Heilbronner Gebiet (OA.-Beschreibung Heilbronn 1901, II 25), vereinzelt im 
Kreis Künzelsau (OA.-Beschreibung, S. 13) unb zahlreicher im Kreis Mergentheim 
in Hochuferschichten ber Tauber. Württ. Bierteljahrsh. 1836, II 124/125, wird neben 
Keuperbornsteinen (Quarziten) auc Achat (gebänderter Hornstein) unb Zaspis ge- 
melbet. 2 Die D o r = unb frübgeschichtliche Schau- unb Studien- 
famm 1 ung bes Historischen Vereins für Sßürttcmbcrgifcb 
Sranfeninder Kecenburg in Hall, Untere Herrngasse 10, zeigtutende 
verschiedenartiger Typen in zwei großen Schaufästen unb 
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sann CaufendevonKleinwerfzeugenoorlegen 3 Belegt aus Sun- 
den in Dänemark von Knochenschäften, in welche in Längskerben solche Seueriteinodbne 
eingesetzt sic vorfanden; M. Louis, Le Néolithique, Nimes 1933, $. 70. 2e- 
nannt nach dem Ort Gère en Tardenvis in Frankreich; diese feinger d tige 
Cardenoistulturit dort schon seit 1879 besannt durc ihre kleinen und .Jein- 
bearbeiteten Feuersteingeräte. 5 Genannt nach der Höhle von was D 31 im 
Departement Ariège in Frankreich. Die in unserem Land ergiebigste ^oblcngrabung 
(im Oonautal) mit Ausschlämmung einer bebeutenben Azilienf undichicht Derbanten 
mir ben Forschern E. Jeters unb 3. Toepfer 1933. Darüber berichtete 3. Svepfer 
in ben Schwab. Albvereinsblättern 1934, Nr. 2, unb E. Teters in ber „oermanid
18 1934, 81—89. 6 On einer durc dreierlei übereinanderliegende "Sobenfarbungen 
als wobl’in brei aufeinanderfolgende Seiten sic aufteilenden mittelsteinzeitlichen yunb- 
schicht an ber Steinbergwand bei Ensdorf (BA. Amberg, Oberpfalz) fanden I id in 
ber obersten dieser Schichten mit ben feinen Steinspitzen auc zarte Nöbrentnochen von 
Vögeln, bic als Schäftungen für diese Spitzen gebient haben können (5. Wtner, Ar- 
unb Vorzeit Bayerns 1936, 59). "Déchelette, Manuel, Bd. I, S. 509. On der 
mittelsteinzeitlichen Abteilung ber vorgeschichtlichen Schausammlung Des Utor. Der. 
f. Württ. Franken in Schwäb. Hall, Untere Herrngasse 10. 9 SB. 21,22; häufige
Reste Don Biber wurden auch in ben mittelsteinzeitlichen Siedlungen ber Srdntiiden 
Schweiz festgestellt (5. Birkner, Ar- unb Vorzeit Bayerns, ©. 60). 10 Sur die 
Azilienleute ber Höhlen des oberen Ovnautals finb wie auch in Frantreid schone 
flache geschnitzte beinerne Harpunen gehoben worden. 11 Bon Sechselbac (Kreis 
Mergentheim). 12 On Aufhausen (Kreis Geislingen). 13 Als erstem Mitteliteinzeit- 
forscher unserer ®egenb von Hauptlehrer K. Schümm (Neunkirchen) erichlolien, nac- 
bem schon 1903 ein anberer Lehrer, Fr. Hermann in Kocher ftetten, bann Bißfelb, Seuer- 
steinfleinwerkzeuge im Mainhardter Wald entdeckt unb, Don ben Fachleuten nicht aner- 
sannt, in ber „Neckarzeitung" Dom 29. Suni 1903 barüber berichtet hatte. AeitereBer- 
bienfte um diese Forschung im Kreis Hall hat Hauptlehrer Breyer (Salheim-Bellberg): 
Das Gaildorfer Keuperbergland unb SiasDorlanb wurde nach ersten Sunden von seit 
besonders durc bie Tätigkeit des Hauptlehrers K na b e, bann einer Reihe weiterer 
Lehrer (Blochinger, Baumann, Aupperle, Dieß u. a.) erforscht. “ Aber die 
mutmaßliche Herkunft bes ortsfremben Roteisensteins siehe bei unseren Ate- 
funben ber jüngeren Steinzeit. 15 Besonders einige hochdreiedige sehr einfache Prell- 
spitzen Dom mejolithischen Typ unb einige Mikrolithen. 16 Querschneidige Tleilipißen: 
je eine in ber Rösener Siedlung „Sm Haspach" östlich Hall, in ber rösen-ipiral- 
keramischen Siedlung auf bem Wolfsbühl bei Weckrieden (Hall), in der fpätjungftein- 
zeitli chen Aichbühler Siedlung am Hirnrain über bem Kocher nördlich Dall, in neoli= 
thischer Fundstelle bei Brunzenberg (®be. Sründelhardt), in ber "vsener Siedlung 
auf bem „Lerchenrain" bei Bernsfelden (Kreis Mergentheim).

Jüngere Steinzeit
1 Gpiralteramische Siedlung in Öhringen, 83. NF. 5, 20. K. Weller, Vie 

Hauptverkehrsstrasze zwischen bem westlichen unb südöstlichen Europa in ihrer ge- 
schichtlichen Bedeutung bis zum Mittelalter, Württ. Viertel jahrsh. S. 80 ff Siehe 
auc Behandlung desselben Themas durc K. Weller in „Vie Nibelungenjtraße , 
Zeitichr. f. deutsche Altertumskunde 1933. 3 On Abwandlung auch Altheimer. Kultur 
genannt in einer wohl aus ber Michelsberger herDorgegangenen, zum Seil Ipateren 
Entwicklung, bie besonders typisc bei Altheim (bei Landshut) vertreten ist in einer 
fast ganz unverzierten Keramik, öfter mit Warzen unb Schnurdjen. unb 
besonders mit bem verdickten Rand grober Gefäsze, ber durc von unten her einge- 
drückte Fingertupfen eine runb umlaufenbe Seifte mit Bogen- ober Artadenmuiter 
ergibt. 4 Siedlung 1920; Wahle, Fundkatalog 1920. 8 Grab (?) und Siedlung, S2. 
1908, 6; Röm.-Germ. Korrespondenzbl. 1909, 17. 8 Wohngrube, 83. 28. 8, 37 
unb auf bem Scheuerberg, Schliz, Heilbronner Festschrift 1911, ©. 20, unb 83. 78. 
V, 18. Der Scheuerberg lieferte auf ber Stelle ber Ruine früher a c t weiti/che, 
wohl Michelsberger Steinbeile unb brei sehr lange unb breite, auf feinen Fall boden-

* $3.: Abtürzung für „Fundberichte aus Schwaben", herausgegeben Dom Würt- 
tembergischen Anthropologischen Verein, Stuttgart, ab 1893.; 83. 98.: Abkürzung 
für „Fundberichte aus Schwaben", Neue Folge, ab 1917.
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ständige Messerklingen aus Feuerstein, vermutlich belgischer Herkunft, jetzt im Schliz- 
Museum Heilbronn Nr. 478 bis 480, die Steinbeile Nr. 470 bis 477. "Wohngruben, 
eine mit ganzen Gefäszen und einem typischen Tulpenbecher und Bestattungsreste; 
SB. NF. 7, 15. 8 Befestigte Siedlung am Wartberg, Röm.-Germ. Korrespondenzbl. 
1909, 20. 9 Siedlung auf dem Goldberg, entdeckt 1934 von W. Mattes. 10 Viel- 
leicht auc erst spätere westische (Altheimer) Besetzung dieser Höhenköpfe. Die be- 
festigte Siedlung Oberlimpurg ergab neben einfacher Keramik und verdickten Finger- 
tupfenrandleisten im Tfahlbautyp beschnitte Hirschgeweihstücke und eine schön durch- 
bohrte Dirschhornhacke, ein Bruchstück eines Beinmeiszels, Mahlzeitreste und Knochen 
vom Auerochsen und einem kleineren Nind, Hirsch, Pferd und Schwein; SB. NS IV, 
22; weitere Grabung des Distor. Ver. f. Württ. Franken 1934 mit Bestätigung ge- 
nannter Kultur. Die weiteren, in der Siedlungsschicht gefundenen Hirschgeweihstücke, 
die zum Teil mit Feuersteinmessern beschnitzelt sind, weisen auf eine bedeutende Grosze 
damaliger Hirsche, wie sie auch sonst in der Sungsteinzeit festgestellt worden ist (siehe 
entsprechend Birkner, Ur- und Vorzeit Bayerns, S. 70, und H. Stoll, Urgeschichte des 
Oberen Gäus, S. 16, in ber bronzezeitlichen Siedlung von Neusten). 11 Höhensied- 
lung ergraben durc Kost 1934, SB. NF. 8, 48, wahrscheinlich ber Michelsberger 
Kultur angehörig. 12 SB. NF. 7, 13. 13 Diese Rund- unb Ovalbeile sönnen ver- 
ichiedenen westischen Gruppen angehören. 14 Sammlung bes Histor. Ver. f. Württ. 
Franken, Keckenburgmuseum, unb FB. NF. 7, Abb. 1,2. 15 SB. NF. 7,6. 18 Flur 
„Bild" 3 km nördlich, 1936, mit breiter Messerklinge in ber Nähe unb fünstlic ab- 
gerunbetem Scherbenstück. 17 Fundberichte 20, 1912, S. 5, Abb. 18 F3. NF. 1, 21. 
19 (Sammlung Rommel im Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken, unb 
Sammlung Wolfmeyer, jetzt in Wiesenbach. 20 Durc Dr. N. Blind, siehe „Württ. 
Vierteljahrsh." 1932, S.2. 21 SB. NF. 4,25. 22 SB. NS. 4,16. 23 F3. NF.
22,5, fälschlich unter „Schuppach"; SB. NS. 7,20, mit Abb. 24 SB. NF. 7, Abb. 1,1. 
25 SB. NF. 7,8. 28 SB. 1,14. 20a Westisches Walzenbeil, gefunden 1936 beim 
Ackern 800 m südsüdwestlic Hellershof (®be. Vordersteinenberg, Kreis Gaildorf).
27 &3. NF. 1,13. 28 Michelsberger Siedlung, FB. 1900,43. 29 Schon 1865 unb 
1867, wohl bie ersten dieser Art im Land, vom Distor. Ver. f. Württ. Franken ent- 
deckt, 15 bis 20 Wohnstätten mit zahlreichen Funden; Zeitschr. bes Histor. Ver. f. 
Württ. Franken 1865—1867 unb Schliz, Festschrift, S. 10. 30 Um biefes Gebiet hat 
sic ber jetzige Stadtarchivar von Dall, einst Dauptlehrer in Niedersteinach, W. 
Rommel, in ber Steinzeitforschung besonders verbient gemacht; feine sehenswerte 
Sammlung im Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken in Hall zeigt, 
was ein rühriger Heimatfreund auf diesem Gebiet leisten sann. Bericht von W. 
Dommel mit Kärtchen über bas Fundgebiet SB. NF. 4,24. 31 Beim Hagenhof, 
8 km nördlich Weikersheim, 1936 entdeckt von Holdschuer, Kost unb Müller, Distor. 
Ber. f. Württ. Franken. 32 Nob. ©rabmann, Siedlungsgevgraphie bes Königreichs 
Württemberg, 1914; E. Wahle, Die Besiedlung Südwestdeutschlands in vorrömischer 
Zeit nac ihren natürlichen Grundlagen, 12. Bericht ber röm.=germ. Kommission 1920. 
Die spiralkeramischen Sieblungen im württ. Franken sitzen vielfach an ber Grenze bes 
Lößlehms. gegen ben Lettentohlelehm; hier treten auc am leichtesten Quellen aus, 
hoch ist für bie Spiralteramit beren Vorhandensein nicht Bedingung, n zwei Sied- 
Lungen („Hardt-Zweiflung" unb „Sründle") bei Hall-Hessental haben nahe Boden- 
eintiefungen wohl als Wasserfang gebient. 33 Als Seltenheit von ber Flur 
„Hardt" aus einer Hüttenstelle bes bortigen großen spiralkeramischen Dorfes auc 
eine durchbohrte Breithace, Abb. S%. NF. 8,31, wie sie ähnlich auch im 
Massenbacher Walde (Kreis Brackenheim) gefunben worben ist (nach Schliz, Das 
steinzeitliche Dorf ®rof;gartach, S. 39, mit Hinweis auf ein gleiches Stüc von Butmir 
in Mähren). Vereinzelt finden sic Dirichhornhacen vor, so in ©roßgartach 
unb Mergentheim (am Kurhaus Hohenlohe mit bandkeramischem Meiszel dabei). 
21 Emmer unb 1 e c s 3 e i l i g e © e r ft e in spiralkeramischer Siedlung ber 
„Unteren Bürg" in Öhringen, siehe SB. NF. 8,38; Emmer unb Einkorn dort 
nach 83. N8. 5,20. groben solcher Körner, bie sic durc Verkohlung erhalten 
haben, im Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. geanten unb im Heimat- 
mujeum Öhringen. 35 83. NF. 8, 37. 38 SB. NF. 2,7. 37 SB. NF. 7,19. 38 Mit 
angefangener Hohlbohrung, Schliz-Museum Heilbronn Nr. 75 b. 39 Sammlung bes 
Distor. Ber. f. Württ. Franken, Keckenburgmuseum. 40 SB. NF. 8,28, Heimat- 
mufeum Künzelsau. 41 Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken.
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42 Aus Flur „Musterplatz", Schliz-Museum Heilbronn Nr. 75 b. 43 Sm Kecenburg- 
museum des Sistor. Ver. f. Württ. Franken Hall; zwei konische Bvhrkerne aus pprn- 
blendeschiefer auc aus der Nössener Siedlung vom „Eerchenrain bei Aernsrelden 
(Keckenburgmuseum), ferner ein weiterer Bohrzapfen (Bohrkern) im Schliz-yuleum 
Heilbronn; diese Bohr zapfen beweisen am Ort ausgeführte 
6 t e i n b c 1l b o b r u n g e n. 44 8m Keckenburgmuseum Sammlung Hommel " dm 
Gchliz-Museum Heilbronn Nr. 75 c, aus Flur „Kappmannsgrund "Kecenburg- 
mufeum. 7 Schliz, Festschrift 1911, S. 15 unb Abb. Tafel IV. . 48 Scherben im Heil- 
bronner Schliz-Museum. Farbige Abb. unb Text von Schliz in rähistor. Seiticr. 
II 1910 G. 138 unb Tafel 29! Über die b e m a 11 e K e r a m i f laßt lic noc nichts 
Endgültiges sagen. Nac W. Hülle (Mannus 1936, Heft 2, S. 141) darf als ge- 
sichert gelten, „daßz unter diesem Begriff ganz verschiedenartige Erscheinungen 315 
fammengefaßt werden, bei denen in Einzelfällen nordische Einflüfie feitgeite. 
werden' tonnen". 49 Funde abgeriebener Roteisensteinftüde auch in 
ben Siedlungen von Groszgartach, ferner vom Galgenberg bet Dall. (oiDeT, — 
Eppler) unb von Enslingen a. K. im Keckenburgmuseum, unb aus iteinzeillichem 
Sundgelände in Flur „Weiler" bei Dörzbac a. 8. Noteisenstein findet sich in Der 
Gegend von Amberg, in ber Lahngegend, bei Wetzlar, vereinzelt sollen auc feste 
eisensteinstücke im württembergischen Schilfsandstein vorkommen. Der in jungiteinzeit- 
liehen Siedlungen ebenfalls auftretende faserige Noteilenstein [twabr- 
scheinlic alpiner Herkunft. 50 8m Keckenburgmuseum des Ditor. Zer. I. Burtt 
Franken in Sall, Sammlung Hommel. Siehe Bericht darüber von 3. Dommel in 
$3. NF. 8,46. 51 Kappmannsgrund, Abb. in „Das steinzeitliche Vor„SrpBgartad ' 
6 34. 52 Altertümersammlung Stuttgart. 83 Grabung Kost, im Dar 1934,3er- 
meffung ß. Wunder. 51 Bei Dall-Hessental auf ben „Haaläckern , im „Haipac au 
bem „Wolfsbühl” (Kost). 55 Eichenwuchs wohl einst vorhanden; ber Aame yin- 
forn" vermutlich von „Eichenhorn". 56 Proben im Keckenburgmuseum des Altor. 
Ver f. Württ. Franken, u. a. aus bem spiralkeramischen Dorf bei Eecielbac (Rrels 
Mergentheim), Schrant Hommel. Stangenabdrücke aus bem spiralteramiichen AorT 

Sardt-Zweiflung” bei Sall-Hessental unb aus ber spiralkeramischen Rösener Hlebs 
lung XSbhäder” von Sall-Hessental. 57 Durc Kost 1935. 68 Feststellungen wie bei 
ber großen, planmäßigen Ausgrabung unb Erforschung des spiralkeramijcen Portes 
bei Köln-Eindenthal, Grabungsbericht „Germania" 1935, Heft 2. 5 Grabungen 
Fridhinger, Zahrb. des Histor. Ver. f. Nördlingen 1925/26, S. 21; von dort mürbe 
auc BTOt- (€ mmert or nbrot) unb Bierbereitun gdurc chemiiche 
Untersuchung von Topfresten nachgewiesen, ferner Verwendung von Ad erbot) neu 
(Grichinger, „Germania” 1934, Heft 4, S. 257). 60 Besonders bans ber großen 
Ausgrabung ber Stabt Köln (durc Buttler unb Haberey) des spiralkeramischen Torfs 
bei Köln-Eindenthal, siehe u. a. „Germania" 1935, Heft 3; selbstverständlic tonnen 
Forschungsergebnisse über jungsteinzeitliche Zeitfolge im Abeinlan 
nur mit Vorbehalt unb Vorsicht auf württembergische Verhältnisse übertragen werden. 
61 Zahlreiche versierte Scherben im Keckenburgmuseum bes Ditor. Ar. I aurt • 
Fransen; Scherben unb Hacken ganz in Flomborner Art. 62 Siehe . dable, 
Deutsche Vorzeit, S. 78. 63 Scherben im Heimatmuseum Dhringen. ScherbenLim 
Heimatmuseum Bad Mergentheim. 86 Grabung Kost, März 1934; einige hundert 
versierte Scherben im ^edenburgmufeum bes Histor. Ber. f. Württ. Franken in 20 
60 «gl. Dazu 33. Buttler, Ein Hinfelfteingefäß aus Köln-Lindenthal, und „eine e 
beutung für bie Chronologie ber rheinischen Bandkeramit, „Germania 1935, Zett 3, 
S. 193; in Mainfranken fehlen bie Stichbandleute ganz! (Birkner, Ars und Zorzeit 
Bayerns, S. 73); bagegen sind sie im Ries gut in Siedlungen vertreten Qzjeum 
Nörblingen). 87 Kecenburgmujeum Hall. 68 Schliz, Das steinzeitliche Dorf Groß- 
gartac, S. 30/31, Tafel XI, 28-32, unb Festschrift.1911 S 22, Tafel VIL und. IX. 
69 Kecenburgmujeum, Scherben Nr. 1446. 70 Hütten 11, 21 unb 45. "Ahnlicher 
Scherben mit quadrierten Strichlagen (Sittermuster) unb Nösener Sieiitic von 
altrösener Siedlung Heilbronn-Wetterloc (Schliz-Museum Heilbronn), ferner ein 
weiteres aus einer gemeinsamen Sieblung ber Rösener Leute unb ber Spiralkeramiter 
im „Kappmannsgrund" bei Groszgartac (a. a. O.). Diese quadrierten Hitteritric- 
lagen lassen sic über Altrössen bis zur Riesensteingräberkeramit zurücverolgen. 
72 Solche spiralkeramischen Brandgräber unb Wohngruben stellte u a Frichinger bei 
Hertheim im Ries in Kellergruben ber bortigen Sieblung fest (dahrb. bes Puter.
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Ver. f. Nördlingen 1925/26, S. 21). 73 Schliz, Festschrift 1911, S. 10. 71 Grabung 
Kost 1935; Schädel im Keckenburgmuseum des Sistor. Ver. f. Württ. Franken.
75 Entdeckt durc A. Kraft (Braunsbach). 78 Keramit ähnlich der von Eberstadt 
(Wetterau); einzelne Anklänge an Groszgartach; die Hüttengrundrisse waren unregel- 
mäszig, runden und nierenförmigen der Spiral eramit völlig ähnlich mit Ausnahme 
einer einzigen Rechtechütte (ohne fostenlocher) im Haspach, ergraben 
1936 durc Kost. Die zahlreichen Rössener Rechtechütten in Sroszgartac von Schliz 
scheinen start von gedanklichen Konstruktionen des Ausgräbers bestimmt zu sein. Die 
süddeutsche Rösener Kultur vermochte bie eingetieften Rundhütten des ostischen 
Kreises nicht ganz zu verbrängen; gelegentlich treten in ihr viereckige Hütten 
ohne [ostenlöcher auf, so in ber Siedlung Heidelberg-Neuenheim (Schu- 
machet, Siedlungsgeschichte ber Nheinlande, 1 43). 77 A. a. im „Haspach" Vor- 
kommen ber altrossener, mit groben Stichen am Standring verzierten Fuszvase mit 
Denkelchen, Grabung Kost 1936, Hütte 2, ferner im „Haspach" unb „Haaläckern" bas 
alt r offener W i n t e l b a n b. Die Rösener Sierseramif ist durchweg, wohl 
durc Mischung von Harz unb Kienrusz, schön geschwärzt. Eine gute a 11röffen er 
Siedlung weist auc Heilbronn selbst auf in ber Winzerstrasze: Keramit mit 
schönen Zickzacbändern unb Tiefstichfeldern, mit breitem Furchenstic (Kanalstich), 
Fuszschalen, Wandlehmbestric mit Stangenabdruc unb einem Wildschweinunterkiefer 
(im Schliz-Museum Heilbronn). 78 Durc Kost, März 1934. 79 Thnliche Fest- 
ftcllungen machte Schliz in Grofzgartac in ben Teilen des Dorfes, bie gemischte 
Geramis ergaben! Siehe „Das steinzeitliche Dorf Groszgartach" 1901, unb Festschrift 
1911. 80 Beim Viesenhäuserhof sitzt Rössen am Rand eines groszen, spiralkeramischen, 
mit Graben umzogenen Dorfes. Ein „stratigraphisc einwandfreies Zusammenleben 
ber beiden Gruppen in Groszgartach" ertennt auc Reinerth, Chronologie ber jüngeren 
Steinzeit, S. 24, an. 3n Süddeutschland ist ein Zusammentreffen beiber Kulturen an 
demselben Siedlungsplaß häufig, außer in Groszgartach, auc sonst im Neckargebiet, 
auc im Rheinland, Wetterau, Bayern (a. a. 0., S. 25). 81 Siehe Reinerth, 
„Chronologie", S. 46. 82 Fund in Jagsthausen 1935 am Fuß des Burgbergs 800 m 
nordwestlich des Orts, Hauptlehrer Fischer in Haberschlacht; bas Beil aus grünem 
dichtem Stein zeigt ben nac ber ersten Formung zur weiteren Bearbeitung ange- 
wendeten Feinbehau durc Körnung, bann Schliff. 83 3n ben Waldenburger Bergen 
auf ber Hochfläche von Obersteinbadb im Wald beim abgegangenen Weiler „Lupfers- 
berg", Abb. Keller, Vicus Aurelii Tafel VI, 8. 84 SB. 19,5 (Abb. Taf el I 17).
85 83. NF. VII 9,11 unb VIII 34, ferner ein weiteres Rechteckbeil aus ber Haller
Gegend aus schwarzem Kieselschiefer im Keckenburgmuseum. 86 Sm Besitz von Haupt- 
lehrer Breyer (Salheim-Vellberg). 87 SB. NF. 2,9; NF. 5,13; ferner vier Beile 
von Waldmannshofen-Sechselbach-Niedersteinac in ber Sammlung Hommel im 
Keckenburgmuseum des Histor. Ver. f. Württ. Franken in Hall. 88 SB. 21,21 Abb. 7. 
89 Bei Schrozberg, FB. NF. 8,45, Feuersteinbeilchen; bei Sichertshausen; Reinerth, 
„Chronologie", Tafel 24, 12. 90 über solche Fluszopfer siehe Paret, Urgeschichte Würt- 
tembergs, S. 50. 91 Sm Schliz-Museum Heilbronn, Kappmannsgrund IV, mit sehr 
später Spiralteramif zusammen unb mit bem Trapezbeilchen. 92 A. a. D., Nr. 261. 
93 Sm Maingebiet bis jetzt 11 Gräber unb Sieblungen unb 38 fassetierte Hämmer 
nachgewiesen! (Birkner, Ar- unb Vorzeit Bayerns, Tabelle S. 209). 91 Schliz, Ur- 
geschichte Württembergs, S. 84; eine anbers fassetierte Art aus hartem Stubensand- 
stein Abb. 83. NF. 8,35 wurde im Sschwender Waldgebiet bei Birkenlohe ge- 
funben; Keckenburgmuseum Hall. Eine ähnliche Form, nur Heiner, zeigt ein Steinbeil 
von Stetten im Remstal. 95 Reinerth, „Chronologie", S. 97. 98 Schliz, Festschrift 
1911, S. 25 unb XII, 2, aus schnurkeramischem Gabhügel bei Heilbronn; Antereises- 
heim, Reinerth, S. 97. 97 Hock, Führer durc bas fränkische Luitpoldmuseum in 
Würzburg, Nr. 119. 98 Frauental; SB. NF. 2,9 mit Abb.; Waldmannshofen 1,1 km 
südwestlich, Sammlung Rommel im Keckenburgmuseum des Histor. Ver. f. Württ. 
Franken in Hall. 99 21. Tode, Mannus 1935, S. 19, „Zur Entstehung ber Ger- 
manen". 100 Schliz, Heilbronner Festschrift, S. 11 Nr. 25. 101 „Württembergisc 
Franken" 1862,103 unb 1863,297. 102 Korrespondenzbl. ber Westdeutschen Zeitschr. 
1903, Sp. 101. 103 Röm.-Serm. Korrespondenzbl. 1908, 74. 101 Reinerth, „Chrono- 
logte", S. 88. 105 F. Birkner, Ur- unb Vorzeit Bayerns, S. 87; ba schnurteramische 
Gräber ohne nachweisbare Hügel auf bas mittlere Maingebiet beschränkt 
jind, ist schon vermutet worden, baß es sic um bie Bestattungsart bei verschiedenen
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Stämmen der Schnurkeramiker handeln sonnte, doc ist es möglich, daß auc über den 
heute hügellos befundenen Gräbern dieses Volkes sic einst ein Hügel wölbte (Birkner, 
a. a. O.). 106 Fränkische Chronit, Mergentheim 1932, 1/2. 107 SB. NS. 1,119. 
108 SB. 21,21 Abb. 7. 109 Dr. Blind; siehe Schumacher, Württemberg. Vergangen- 
beit, G. 2. 110 K. Flec, a. a. O. 111 K. Schumacher, Württemberg. Vergangenheit, 
S. 2. 112 Schliz, Festschrift 1911, Abb. Tafel XI 4. 113 Grabung Kost 1936; Funde 
im Keckenburgmuseum in Hall. 111 Reinerth, Chronologie der jüngeren Steinzeit, 
1923, S. 25, mit Abb. 115 Schliz stellte bei feiner eingefärbten Keramik als weite 
Farbe eine Mischung aus weiszgrauem Ton mit grellweiszem kohlensaurem Kalf fest.
116 Eine anbere gute querschneidige Pfeilspitze stammt von ber nur 1 km südöstlich da: 
von gelegenen groszen spiralkeramisch-rossenschen Oorfsiedlung auf dem „Bvlfsbühl" 
bei Weckrieden; über weitere querschneidige feilspitzen im Mesolithicum unb Nev- 
lithicum vgl. Anm. 16 bei „Mittlere Steinzeit" unb Abb. Tafel 1,1. 117 Ein Sammel- 
fund ber Glockenbecherleute von Sroszheubac (Untermaingebiet) enthält neben fünf 
spitznackigen Ovalbeilen auc ein Kupferbeil (Hoc, Führer durc das fränkische Luit- 
polbmufeum Würzburg, 2. Auf., S. 131). 118 SB. 16,4. 119 Durch Kost; SB. 
NF. 7,10/11 mit Abb. 120 SB. 7,16, gefunben von W. Rommel 1930; von ber 
Altertümersammlung (Stuttgart eher für ein Amulett gehalten; schmale Armschuß- 
platten dieser Art sind indessen auszerhalb Württembergs mehrfach belegt; vgl. im 
Röm.-Germ. Zentralmuseum Mainz bic Armschutzplatte Nr. 17 268, unb befonbers 
eine in ihrer Lage am Daumen eines frühbronzezeitlichen Hockerskeletts als ich male 
D a u m c n 1 c u t p l a 11 e von Dr. Frickhinger in ber Slodenbecherfieblung von 
Nähermemmingen (Nördlingen) neuerbings festgestellte! 121 „Germania" 20 (1936) 
unb 18. Sahrbuc bes Histor. Vereins für Nördlingen 1936, S. 18, Frichinger. 
Nac Schumacher, Siedlungsgeschichte ber Nheinlande, I 48, drängten die Ölvden- 
becherleute längs ber großen Fluszläufe rasc weiter unb finb nur in wenigen Gegen- 
ben bodenständig geworden, so in ber Westschweiz, an ber Mosel, Nahe unb am 
Mittelrhein, auc an ber oberen Donau (unb wie oben erwähnt im Nies). Auffallend 
sind ihre Fundstellen an wichtigen Pasz- und Fluszübergängen ber Sernwege 
(Schumacher, a. a. O., S. 50). Sn solcher Sage befindet sic auc bas Grab im 
„Hapach" bei Hall („Nibelungenstrasze"!) unb basjenige bei Criesbac. Letzteres 
bürste auch, ba unmittelbar am Kocherufer, mit bort ausgeübter 8 i 1 c e r e i zu- 
sammenhängen. So kam in einer Glockenbechersiedlung an ber Notlay bei Kreuznac 
Netzjenker unb Schlundknochen eines Karpfenfisches nebst einem Messer aus Biber- 
zahn zum Vorschein (a. a. O., S. 51). 122 Siehe bei ben westischen Beilen (S. 25) 
diejenigen von Löwenstein, Neuhütten (Löwensteiner unb Waldenburger Berge), 
Eberstal (Kreis Künzelsau), Assamstadt (bei Mergentheim), ferner Bonfeld (Heil- 
bronn), SB. NF. 1,13, Abb.; ein iveiteres ber Heilbronner Segenb siehe Schliz, 
Festschrift, Tafel XII3. 123 Schumacher, Siedlungsgeschichte ber Reinlande, I 49, 
unb Aberg, Das nordische Kulturgebiet, I 187 ff. 121 Nom.=Serm. Korrespondenzbl. 
1908, 74; Abb. bei Schliz, Festschrift 1911, Tafel XI 6. 125 Siehe Wahle, Deutsche
Vorzeit, S. 66 ff unb Anm. 208.

Bronzezeit
1 Im Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken in Hall. 2 Gefunden 

1881 am „Schloszberg"; in ber fürstlichen Sammlung in Neuenstein. 3 S. Behrens, 
Bronzezeit Süddeutschlands, Kat. bes Nöm.-Serm. Zentralmuseums, Nr. 6, ©. 70, in 
ber Sammlung bes Histor. Ver. Heilbronn. 4 SB. 16 13. 5 Mündliche Austunit 
des Finders; bie Scherben leiber verschollen. 6 Keller, Vicus Aurelii, S. 56. 7 U. a. 
Grabhügel mit Dolc ber älteren Bronzezeit im Stadtwald Künzelsau, am Waldweg 
nach Hermersberg, SB. 22,6. 8 Sieblung am Karlsquell. 9 Srabhügel auf bem 
Schweinsberg, 6. Bericht bes Histor. Ver. Heilbronn, S. 8; weitere Hügelgräber beim 
Urbronnen unb an ber Köpferklinge, siehe Schliz, Sammlung bes Histor. Ver. Deil- 
bronn 1906, S. 143. 10 Kleiner Bronzedolc im Keckenburgmuseum. 11 Srabhügel 
mit Randart ber älteren Bronzezeit, nach handschriftlichem Bericht bes Ausgräbers 
Schliz in ber Altertümersammlung Stuttgart. 12 SB. 2, 1895, Ergänzungsheft.
13 Vermessung 2. Wunder, Michelbac a. B. 14 Langdolc ber älteren Bronzezeit im 
Keckenburgmujum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken; SB. N8. 8,53 mit Abb. 
15 „Württemberg. Vergangenheit“, S. 3; Srabhügel mit Dreiecsdolc unb frühem 
Bronzebeil. 16 Randleistenbeil von Flur „Holzfeld", im Heimatmuseum Bad Mer- 
gentheim; SB. NF. 7,25 mit Abb. 17 Randleistenbeil, S. Kraft, Die Kultur ber
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Bronzezeit in Süddeutschland, 1924, S. 24. 18 Radnadelfund; ®. Kraft, 130. 
19 SB. 2,6 unb Zeitschr. für. Sinologie 1906, 830. 20 ©röter, Sdunna unb Her- 
mode, 1814, S. 103, mit Abb. 21 ©. Kraft, 128. 22 Beim Schafhof; ©. Kraft, 128.
23 ©. Kraft, 129. 21 ©röter, Sdunna unb Hermode, 1814, S. 103. 25 SB. 12,22, 
aus Grabhügel. 26 ©. Kraft, 128. 27 ©. Kraft, 128 unb 129. 28 ©. Kraft, 129, 
unter „Eimpurger Berge”. 28 Drei Schaftlappenärte, oberständig, ©. Kraft, 129. 
30 On Grabhügel; Behrens, Kat. 168. 31 SB. 21,13. 32 SB. NF. 7,21 unb Abb. 
Tafel 11,3. 33 Bruchstücke von verschiedenen Schwertern wohl ber Arnenfelderzeit, 
Sammelfund von dem bronzezeitlichen Weg im Köpfertal vom Fusz des Burgmals; 
Schliz-Museum Heilbronn, Nr. 733—742; ein A b f a $ b e i I norddeutscher Form 
fand sic in einem Grabhügel in Heilbronn-Schweinsberg (G. Kraft, 130). 31 E. 
Wahle, bad. SB. I 1935, 6. 33. 35 Aus bem „Hvlzgrund", im Schliz-Museum 
Heilbronn, Nr. 762. 36 Siehe ©. Kraft, 86 unb 88. 37 ©. Kraft, 130. 38 SB. 1913
15. 38 SB. NF. 2,13. 40 S%. NF. 8,53; Abb. bei Keller, Vicus Aurelii, Tafel V, 
12 unb 13. 41 Keckenburgmuseum Schwäb. Hall; vgl. bie Abb. ber ähnlichen Nadel 
von Unterhausen, ©. Kraft, Tafel 27, 15. 42 Keller, Vicus Aurelii, Tafel V Abb. 14. 
43 ©. Kraft, Die Kultur ber Bronzezeit in Süddeutschland, 1927, S. 89. S. Birkner, 
Ur- unb Vorzeit Bayerns, 1936 (S. 111) nimmt sogar auf ©runb von Streuscherben- 
funben in bronzezeitlichen Grabhügelaufschüttungen an, daß auch, wie vielfach in ber 
Steinzeit, bie loten innerhalb von Siedlungen bestattet worden sind, bie Siedlungen 
also unmittelbar bei den Grabhügeln liegen müssen. Ein triftiger ©runb für das 
seltene Auffinden solcher Hügelgräbersiedlungen scheint mir besonders ber zu fein, daß 
entsprechend ber Weidewirtschaft dieser Leute ihre Siedlungen in einem heute meist 
mit Wald unb Wiesen bedeckten ©elänbe liegen, in bem Zufallsfunde unb Sueben 
sehr erschwert finb. 44 SB. 21,15 unb 22,6, auc SB. NF. 4,36; Bierecblocbauten 
auf Steinpackung ohne "fostenlocher; bie Mergentheimer Keramik gleicht nac ©. 
Kraft, S. 68, in Verzierungsart unb in Ziermotiven späten ©ruppen des Nheintals. 
An Tierresten fanben sic in ber Mergentheimer Siedlung bie Knochen unb Bahnreste 
von ferd, Nind, Schaf, Schwein, Hund, Reh unb Biber. '5 SB. NF. 1,30. 
46 ©. Kraft, S. 89. 47 O. Paret, „Die Grabhügel im Hohenloher Land", Fränkische 
Heimat 1924, S. 95. 48 SB. NF. 3,35 unb Abb. Tafel IV! ‘9 Urnengrabfunb 
1933 von Bauer Wehr (Bernsfelden); Funde (Mohnkopfnadel unb Bronzemesser) im 
Keckenburgmuseum Schwäb. Hall (Abb. 7). Die Mohnkopfnadel ist dadurch befonbers 
interessant, das ihr schon in ber Urnenfelderzeit ein neuer Kopf 
aus etwas anders gemischter Bronze auf gefeit worden ist (siehe Abb. 7); das 
Messer ist einheimische Arbeit (siebe Abb. 7). 50 ©. Kraft, 130. 51 Wohl illyrischen 
Stammes; siehe Wahle, Deutsche Vorzeit, S. 107; möglicherweise bie neu vorstoen- 
ben Überreste ber Ende ber Jungsteinzeit zurückgedrängten Bandkeramiker. Die Ost- 
westwanderung dieser norbostalpinen Arnenfelderleute ist etwa gleichzeitig mit ber 
dorischen Wanderung (©. Kraft, 96). 52 Durc A. Kraft (Braunsbach) im Auftrag 
bes Histor. Ver. f. Württ. grauten 1933; Funde unb Bericht im Keckenburgmuseum.
53 ©. Kraft, 93. 51 Auc im Laucherttal in Hohenzollern finb bie bem Hochwasser 
ausgesetzten Talhohlen, nur von Spätbronzezeitleuten benützt gewesen (E. eters, 
Hohenzollerniche Sabreshefte 1936, S. 243). 55 8%. 21,22. 56 SB. 22,6 (Urnen- 
randstücke mit aufgesetztem, geripptem Schnurband unter bem Rand) unb N&. 3,42; 
großes Tongefäßz mit Zickzackschnurverzierung am Hals, alles durc Flec (Nergent- 
beim). 57 Durc ©corg Müller unb Architekt Friedric (Mergentheim) 1935 unb 
1936 bei Bauten in ber Mar-Eyth-Strasze; ein ähnliches Webgewicht aus einem fel= 
tischen Gehöft bei Bedingen im Schliz-Museum Heilbronn, Nr. 1014. Möglicher- 
weise haben diese oben abgestumpften unb durchlöcherten Tonpyramiden auch als 
Boc zum Sinsteden einer Drehspindel gebient. 58 Durc Kost unb ©corg Müller 
(Mergentheim) 1935, Ecke Maurus-Weberstrasze unb Alamannenweg. 59 ©eborgen 
durc ©corg Müller (Mergentheim) 1936; u. a. ein mit fingerbreitem Graphit- 
streifen unb »tupfen bemalter schwarzer glatter Scherben einer Schale; Graphit 
zur Bemalung von Gefäszen ist schon im Balkan-Nevlithicum unb im ©onaufreis 
besannt (Schuchhardt, Alteuropa, S. 183/184). Diese Tatsache ist ein weiterer Hinweis 
auf bie östliche Herkunft ber Arnenfelderleute. 80 FB. NF. 8, 66. 81 SB. NS. 3,42. 
82 SB. NS. 8,55: grosze Urne mit Tupfenleiste, auf Handmalstein stehend, geborgen 
durc Wallrauc 1935. 83 Arnenres aus Dörzbach, Haus Wägelein. 61 SB. NF. 
7,24. 85 Von Flur „40 Morgen" auf Markung Sechselbach, 700 m nördlich, Acker

v.
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Bender, Urnenreste 1935 durc Hauptlehrer Wolfmeyer, jetzt in Wiesenbach; Scherben 
auc durc W. Hommel, SB. NF. 4,36. 66 Gefunden 1935 im Ort, mit Steinen 
abgedeckt, vom Finder zerstört. 07 11 km nordostlic Mergentheim; siehe Anmer- 
fung 49; besannt geworden durc Oberlehrer Hvldschuer (Hall), Funde im Keckenburg- 
mujeum in Hall. 88 SB. NS. 4,36, durc Mattes: Urnengrab mit Bronzemesser, 
a. a. 0., Abb. 17; Siedlungsspuren in ber Nähe. 69 SB. NF. 2,13. 70 Mohnkopf- 
nabel unb Armring spätbronzezeitlicher Siedler, FB. 20,12 unb ©. Kraft, 87 unb 88. 
71 SB. 20,14 unb NS. 3,36, hier noc in Grabhügeln bestattet!, ähnlic in Neuen- 
stabt a. K. bei ber „Nibelungenstrasze", SB. 19,9 unb 22,9: Siedlung am Kocher, 
NF. 7, 24. 72 SB. NF. 7,24. 73 SB. NS. 8,6 0. 71 SB. NS. 8,53. 75 SB.
NF. 3,35 unb NF. 7,22. 78 SB. NF. 4,29 unb NF. 7,21. 77 SB. NS. 5,26 unb 
schon bei Sroszgartac auf bem Hipperg, wo Schliz ein groszes, rechteckiges Bloc- 
gelöst dieser Zeit unb Kultur ausgrub, in bem ein quadratisch aus Lehmziegeln auf- 
gebauter Feuerherd mit solchen „Mondbildern" (als Seuerblöde bienenb) ausgegraben 
wurde; eine bienenkorbförmig eingetiefte ®rube im Gehoftboden biente als Keller 
(Württ. Vierteljahrsh. 17 (1908), S. 441). 78 Durc Mattes, SB. N8. 8,52; vgl. 
das schmälere Spiralarmband ber vorgehenden Hügelgräberbrvnzezeit aus einem 
„hohenloheschen Grabhügel" (Anm. 42). 79 SB. NF. 3,34; Siedlung Württ. Viertel- 
jahrsh. 1908, 44. 80 K. Schumacher, Siedlungsgeschichte des Rheinlands, I 223. 
81 Beschreibung SB. 8 (1900), S. 33; 1914 durc eine Grabung des Landesamts mit 
Mitteln unseres Mitglieds Graf von Zeppelin-Aschhausen untersucht, 83. 22,15; 
weitere Höhenbefestigungen ber Arnenfelderleute auf bem Spf, Svldberg, die Wasser- 
bürg Buchau im Federsee, unb auf bem Lochen (®. Kraft, 96). 82 Altertümersamm- 
lung (Stuttgart, Nr. 9024; Nachbildung im Keckenburgmuseum Hall. 83 Abb. Shringer 
Heimatbuch, Tafel 22, wohl jüngere Bronzezeit. 84 SB. NF. 2,12, Abb., mit aus- 
labenber Klinge.

Hallstatt = ober Früheisenzeit
1 über frühhallstattzeitliche Grabhügelfunde (Verbrennungen mit Urnenbeftattung) 

siehe bie einzelnen Eingaben beiben folgend aufgezählten Srabhügel- 
gruppen württembergisc Frankens. Aus bem angrenzenden Tauber- 
gebiet zeigt bas Würzburger Luitpoldmuseum ein Bronzemesser (spätbrvnzezeitlic) 
von Aub nördlic Creglingen unb ein schönes verziertes Tongefäs von Tauberretters- 
beim. 2 Mittlere Hallstattzeit; von Schliz, Württ. Vierteljahrsh. 17,426, noc für 
Frühhallstattzeit erklärt; von ber Sindringer Bestattung (Lage bes Grabhügels im 
„Oberen ®reut", SB. 12,22) Langschwert, Haarzänglein unb Nadelreiniger unb 
dicker glatter Bronzering im Keckenburgmuseum des Histor. Ber. f. Württ. Franken 
in Hall; Joilettegeräte sind für ben nun herrschenden Koberstadter Typus bezeichnend 
(vgl. Schumacher, Siedlungsgeschichte I, 98). 3 Ein Grabhügel im „Dachsenloch" mit 
Stelettbestattung unb Eisenschwert, noc 67 cm lang, mittlere Dallstattzeit (SB. 21,
14). 4 Sm Keckenburgmuseum. 5 im Keckenburgmuseum.

Zusammenstellung
ber Grabhügel in Württembergisc Stanken:

8 Sm Osten bes limpurgischen Gebiets gegen bie Ostalb zu:
Am Federbachtal im Hagwald unb Lehrenwald (mit kleinem Ringwall am Bach- 

ranb, bem „Sudenkirchhof”) bei Schechingen unb Mögglingen (Paulus, S. 96, unb 
SB. 5,14), über bem Nottal im Mainhardter Wald bei Oberrot-Ebersberg (SB. 
NF. 8,70).

7 Um Sall:
a) Bei Michelfeld. — b) besonders bei O 11 e r b a c (Tüngental) auf ber Hoch- 

fläche über ben Wasserläufen Bühler unb Otterbad) etwa 30 Hügel, davon 21 durc 
2. Wunder vermessene, etwa 9 im angrenzenden Ackerfeld ber „Lehr" verschleifte — 
c) 5 in ben 2impurger Bergen im Eintornwald, meist am Höhenweg, vermessen 1933 
durc 2. Wunder; 1 Hügel auf bem Hasenbühl (2 km nordsüdöstlic Desiental), schon 
gestörte Stelettbestattung, untersucht 1931 durc 2. Wunder, ergab spärliche Reste 
von Hallstattzeit (SB. NF. 7,31) — d) 2 im oberen Fischachtal (Vermessung 2. 
Wunder) unb 3 bei Untersontheim— Dausen, letztere am Döhenweg bes halbes 
Hohenrot (Landesvermessung).
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8 Zwischen Hall und Crailsheim:
a) Einzelne Hügel bei Calheim-Vellberg in den Ausläufern des Ellwanger Berg- 

Lands, davon 1 im Ilgersholz Markung Eschenau) — b) 3 Grabhügel im Waldteil 
Forst (Abteilung I, 6 „Hällischer Wald") Markung Hornhardt (Erkundung Kost 1935) 
— c) fragliche Erdhügel bei Stimpfac im Waldteil „Horbühl", Abteilung 44 (ehr 
flach, 15 bis 20 m Durchmesser, Erkundung Kost 1935); im Flur „Haine" mehrere 
Kohlenmeiler; angebliche Grabhügel nicht mehr zu finden — d) 1 fraglicher Erphugel 
im Burgbergwald 2 km östlich Evrenzenzimmern im Waldteil „Hvheniclag , Ab- 
teilung 11,17 — e) bic Grabhügel bei Maulac und am Neuszenberg (S3. 8,29) 
sind bei ber Seländegestaltung im Sipskeuper fraglich — f) nördlic Crailsheim bei 
Satteldorf im Spitalwald 2 Grabhügel 500 m westsüdwestlic Nudolfsberg (32: 
NF. 4,47). — Aus ber Crailsheimer Gegend auc „Urnenreste aus grauem Ton, mit 
eingedrücktem geometrischem Muster, dazu Brvnzereste, Nieten mit runben Köpfen
(83. 5,2).

• Zwischen Sagst und Kocher:
a) 3 Grabhügel auf ber Höhe südlic Hohebac a. S. bei Weldingsfelden und 

Wendischenhof im Rippertsholz, alle geöffnet, Leichenbrand; Bronzezeit (urtt. 
Franken 1848, 82 ff.; Hanselmann, I 94 ff.; Keller, Vicus Aurelii, 53 ff. unb APP: 
ber Funde Tafel VII); weitere Grabhügel bei Heslachhof (Württ. Sahrb. 1877, IV 
45) —■ b) 1 Grabhügel auf bem „Höhberg" über Anterginsbac, Markung Alftraut- 
heim (Sage vom Leiter ohne Kopf!) — c) 1 Grabhügel an ber Hochstraßebei 
Crijpenhofen, bei Eberstal, mit Skelett, Eisenresten unb Scherben, Dallitatt C (53. 
21,14) — beim Muthof-Büschelhof (SB. NF. 8,68) — im Wald Beerberg 
südwestlic Crispenhofen (SB. 8,35); in einem ber größeren Hügel fanb Svrtmeilter 
Gantz 5 ineinandergestellte Urnen ober Näpfe (Keller, Vicus Aurelii, ©. 45); 7 Dugel 
im Bonholz 1 km nordlic Forchtenberg (S3. NF. 8,76) — d) 2 Grabhügel am 
Höhenweg zwischen Kocher unb Brettac bei Neuenstadt a. U.; ber eine Orabbugel 
mit Verbrennung unb Bronzemesser ber frühesten Hallstattzeit (spätbronzezeitliche 
Urnenfeiberftufe, 83. 17,14 unb 19,9).

10 Bei Schöntal, Zagsthausen unb Sindringen:
Um Schöntal bei Bieringen (SB. NF. 8,34) — 3 Grabhügel bei Aichhaujen im 

Steinichwald, 1 km nordwestlich, mit Brandurnen (Württ. Franken 1862 106, unb 
SB. 8,34) — 4 Grabhügel bei Rossac im Gewand Dachsbau (63. 8,34).

An ber Hochstrasse (siehe Anm. 4!) — 5 Grabhügel bei Westernhaujen 172 km 
südlic im Wald Schleierhoferweg (SB. 8, 35) — 1 Grabhügel 800 m östlich Schleier- 
hof (a. a. 0.) — 1 Grabhügel bei Neuhof (a. a. 0.) — 4 Grabhügel bei Neujaß im 
Wald „Grosze Sall" (a. a. 0.). „

Bei Einbringen 2 Grabhügel 1 km westlic Neuzweiflingen im Wall 0503 / 
nördlic ber Hochstraße unb westlic des Wegs nach Oberhausen (8 . 8,36). 
2 Grabhügel auf dem Schwarzenberg südwestlic Neuzweiflingen, Spathalitatt 
(F3 8,36 unb NF. 4,46) — 4 bis 5 Grabhügel beim Trautenhof, Neuzweillingen 
(Öhringer Heimatbuch, G. 127, Mattes) — 5 Grabhügel bei Zweiflingen, 2 km ]ub- 
östlich,' Markung Eichach, im „Gerberholz" (Öhringer Deimatbuc, E. 12 7, Dattes), 
drei baoon mit Leichenbrand (Württ. Sahrb. 1877, IV 51) — 1 Grabhügel 1/2 km 
südlic Ernsbac (FB. 8,36) — 1 Grabhügel bei Drendelsall, Reuzweiflingen, über 
bem rechten Ufer ber Sall im Wald „Dorniger Berg" (Öhringer deimatbuc, 
S. 127) — 1 Grabhügel zwischen Zweiflingen unb Shringen bei Friedrichsruhe lublic 
’fahlbac im fürstlichen Wald „Krumme Heimat" (Heumahd) mit Sa-Cène-öibel 
(a. a. 0., mit Abb. ber Sibel) — 2 Grabhügel nörblid) Jagsthausen (63. 8.35). _

11 über Niedernhall an 1 0 S t e 11 e n (!) (Württ. Sahrb. 1877, IV 45; 83. 8, 35 
unb NF. 8,79). Von Niedernhall, wohl aus einem ber Grabhügel, stammt auch ein 
silberner 9 r a htb a 1 s r in g mit Öse (vielleicht germanisch!), jetzt im Keden- 
burgmuseum in Hall, Nr. 36. Sine Bestattung in einem Grabhügel auf bem H e r r = 
g o 11 s b e r g mit 4 kleinen hohlen Ohrringen, einem großen Halsring mit kleinem 
eingefügtem unb einer Sibel deckte vor 1838 Hammer auf (Württ. Sahrb. 1838, 
245, mit Abb. ber Fundlage). Aus ber sogenannten „K anze 1", einem Grabhügel 
auf bem Herrgottsberg, ein dicker Bronzering mit mehrfach abgeschnürten, durc- 
bohrten abgerunbeten Endstollen (Keckenburgmuseum, Nr. 40), dazu Gürtelbronze- 
blec mit getriebenen unktwint ellinien. Vom Herrgottsberg stammt aus einem Grab-
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bügel auc ein geschlossener schöner bronzener Arm- bzw. Fuszring, innen glatt, auszen 
mit rund umlaufenden, herausgearbeiteten Querbuckeln versehen, Späthallstatt ober 
Früh-La-Tène (Abb. Keller, Vicus Aurelii, Tafel V, 3; ähnlich die, aber mit Ber- 
schluf versehenen, Früh-La-Tène-Ringe von Pfäffingen, Kreis Herrenberg; siehe Stoll, 
Urgeschichte des Oberen Gäus, Abb. 30).

Nördlic Ingelfingen zu beiben Seiten ber Hochstrasze (siebe Anm. 4, 
5 unb 6) 7 Grabhügel im Wald Birkenschlag, barunter 1 mit Eisenschwert (88. 8,35 
und NF. 8,79) — über 30 Grabhügel früher beim Bühlhof in ber Nähe ber „Stein- 
mauern" ober ber „Alten Mauer" (Hanselmann unb Württ. Sahrb. 1877, IV 45).

Über Künzelsau im „Lindleswald" unb „Häsleswald" (mit Schanze „Heiden- 
schlötzle", Württ. Franken 1857, 250, unb 1859, 121 unb Karte 1 :25 000) — im 
„Hüttenwald" südwestlich Kocherstetten (Karte 1:25 000) — 5 Grabhügel nordwest- 
lic Sungholzhausen im Wildgartenwald (Karte 1:25 000; aus einem Grabhügel 
3 gekerbte Bronzearmringe, Ohrring unb Fibelbruchstück, Altertümersammlung Stutt- 
gart, Nr. 3358).

12 Bei 3lsbofen 6 Grabhügel 1 km nordwestlich, im Wald Erlach (8%. 8,29) — 
(1 in Buchholz westlic Slshofen im Wald [a. a. O.], Grabhügel mit Steineinbau mit 
2 m langem Skelett unb Beigaben;/La-Tène; siehe Bittel, Die Kelten in Württem- 
berg, Tafel 1) — mehrere Grabhügel nordwestlic ©rofeallmerfpann bei ber 
Schelmentlinge im Wald (Württ. Zahrb. 1877, IV 43).

Bei Triensbac 26 Grabhügel im „Groszen (oberen) Weilersholz" (SB.
8,28, ferner Württ. Sahrb. 1837, II 421, 1838, II 221, 1840, II 414, 1877, IV 40; 
Keller, Vicus Aurelii, 49, mit Abb.; Abb. von 3 Hügeln siehe unsere Tafel IX,2; 
Späthallstatt mit Übergang in bie La-Tène-Zeit damals schon festgestellt; Grabung 
1934 des Histor. Ver. f. Württ. Franken unb des Heimatereins Crailsheim durc 
2. Wunder; siehe SB. NF. 8,82 unb Aufsatz Wunder in Württ. Franken N8. 17); 
eine 60 cm hohe Späthallstatturne aus einem Grabhügel, mit dickem, in Abständen 
wulstig quer gerilltem Armring, abgebilbet bei Keller (Vicus Aurelii, Tafel VI, 1 
unb V, 8) — 1 (früher mehr) Grabhügel im „Kleinen (unteren) W e i Ie r s h o 18" 
zwischen bem Weilershof unb Triensbac 5 km südwestlich Kirchberg (Württ. Franken 
1864, 473) — 1 Grabhügel mit Bestattung unb Ohrringen unb bünnem Öfenbaisring 
(Abb. Württ. Sahrb. 1838, Nr. 10 unb 11) — 1 „Fürstengrab", im ehemaligen 
„Eichwald, wohl bei Hornberg im Ackergewand „Eichwaldteile" (SB. 8,28: 
31 m Durchmesser, 3 m Höhe! Keller, Vicus Aurelii, S. 50) — 19 Grabhügel im 
„Erlach" 1 km östlich Triensbach, zum Teil mit Arnenbestattungen (Württ. Sahrb. 
1838, 230; 1 Urne abgebilbet Württ. Sahrb. 1838, Abb. 8; 1 Scherben mit Zickzack- 
leiste abgebilbet bei Keller, Vicus Aurelii, Tafel VI, 12, ferner 2 Urnen ber späten 
Hallstattzeit aus anberen Grabhügeln, Keller, Tafel VI, 2 unb 3) — Grabhügel im 
Katzenbujc (bei Kirchberg); 3 davon mit Leichenbrand (Württ. Sahrb. 1877, 
IV 40, wohl frühhallstättisch, in dem einen 2 Heine Näpfe ineinandergestellt (Abb.
Keller, Vicus Aurelii, Tafel VI, 4) — bei Hornberg 4 Grabhügel 1% km östlich im 
„Hochhölzle" (SB. 8,28) — bei Mistlau 12 Grabhügel 0,6 km nordöstlich, im 
„Greuth” (SB. 8,28, aus einem Grabhügel 6 Halsringe mit schief gegeneinander- 
gestellten ’arallelstr leben graviert,' mit kleinen Endstollen; Altertümersammlung 
Stuttgart, Nr. 33/2) — 1 Grabhügel 0,7 km nordnordwestlic in Flur „Edelberg" 
(Bittel, Kelten in Württemberg, S. 21) — bei Lendsiedel 10 Grabhügel 2 km südlic 
im Gaisholz (§B. 8,28 unb NS. 7,32); 1930 2 Hügel ausgegraben: Steingrab- 
tammer, Urne mit Schnurleiste auf bem Bauch, 45,5 cm hoch, Schüssel u. a. — 
3 Grabhügel im „Birkenlehle" (SB. 8,28) — 22 Grabhügel im „Streitwal b" 
bei Weckelweiler: a) mit riesigem Fürstenhügel „Fuchsporzel", 43 m Durc- 
messer!, unb 3 weiteren Grabhügeln (Württ. Sahrb. 1838, 245 ff. unb 249 ff.; 1877, 
IV 40; 1882, 1 129; Keller, Vicus Aurelii, S. 51 unb 59; SB. 8,27, N8. 8,25 unb 
0. Paret, „Fränkische Heimat" 1924, S. 93) — b) 10 Grabhügel im Westen bes 
„Streitwaldes" (SB. 8,27) — 29 Heine Grabhügel (55 bis 85 cm hoc, 8 bis 9 m 
Durchmesser) noch 1870 im „Eipic ganz in ber Nähe (westlich) bes Streitwaldes", 
Urnengräber mit Leichenbrand (Keller, Vicus Aurelii, S. 54); wohl frühhallstättisch;
1 Grabhügel im „Bühl" (Württ. Jahrb. 1838, 231) — 1 Grabhügel im „Dornlöble" 
(a. a. ö.) — bei Lenterstetten 14 Grabhügel im Wald „Häuchert", am „Lehenfeld".

7 Württembergisc Franken
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13 Am Bartenstein:
Bei Niedbac eine Anzahl flacher Grabhügel im ’rivatwald östlic der Teilge- 

meinde Hütbach,1,5 km nördlic (NF. 4,47); ferner im fürstlichen Wald „Lenz- 
eiche" 2,5 km nordwestlich Riedbac und nordwestlich und nördlich Gütbac — bei 
Gütbac um Zollhaus, Reichertswiesen, um den Klopfhof und Zvllhof, Sichertshausen 
(mündliche Angabe Don Friseur Müller, Niederstetten, 1936) — Grabhügelfeld an 
der Strasze Riedbac—Sichertshausen, Don denen die meisten bei einer Aufforstung 
eingeebnet worden sind.

Bei Schrozberg 3 Grabhügel im Wald „Strüet", Markung Zell, davon 1 Hügel 
1935 angegraben: Steinring, Steineinbau in ber Mitte, 2 Bronzeringe am Rand des 
Hügels — 6 Grabhügel im „Gänsholz", Markung Könbronn (mündliche Mitteilung 
1936 Don Baumeister Belzner, Schrozberg).

14 Bei Langenburg je 1 Grabhügel (Steinhügel) nördlic im „Römerschlag" unb 
„Neisigwald" (SB. 8,30) — 5 Grabhügel 5 km südwestlic im „Wildgarten" 
(SB. 8,30).

Bei Hürden an ber Sagst 1 Grabhügel mit Steinen unb 4 Bronzeringen, baoon 
2 mit Querriffelung, im Kecenburgmuseum Hall (Württ. Franken 1859, 123).

Bei Gerabronn 1 „Fürstenhügel" Don 31 m Durchmesser, 4 km nordwestlich im 
Wald „Dachsbühl" (SB. 8,26) — 3 Grabhügel 3 km nordwestlich im „Bayer- 
wald" (SB. 8,26), Markung Ludwigsruhe, ®be. Langenburg — 1 „Fürstenhügel" 
im Wald „Hölzenmallen", Hartung Raboldshausen, ®be. Billingsbac (mit 
Lanzenspitze unb Schwert; Flurkarte NO LXXV 54 beim Landesamt für Denkmal- 
pflege) — 27 Grabhügel bei Brettheim im „Bauernholz" (Württ. Sahrb. 1877, 
IV 40, unb Landesbibliothef Codex Hist. F 719 D Fase. 3) — Grabhügel (deiden- 
gröber) bei Herbertshausen (a. a. 0.).

Bei Blaufelden 1 Grabhügel 1,5 km südsüdöstlic im „Demutswald" (Feststellung 
Kost 1936 durc Oberlehrer Riec) — Grabhügel beim Weiler Engelhardts- 
häufen (Württ. Sahrb. 1877, IV 40).

15 Um Mergentheim:
Bei Althausen 2 grosze Grabhügel im „Srompeterholz" (Württ. Franken 1859,

124) — im früheren „Eipenhölzle" (OA.-Beschreibung, S. 312; Frankenland I, 395; 
Mergentheimer Heimatblätter II, Nr. 2) — im „Römerstall" (a. a. O.) — ein geöff- 
neter Grabhügel im Wald „Neuenberg" mit Späthallstattfunden (Keckenburgmuseum 
Hall unb Heimatmuseum Mergentheim) — Grabhügelgruppen im Wald „Rechen" 
nordwestlich Lustbronn (K. Schumacher, Fränt. Chronit, Mergentheim 1932, Nr. 2) 
mit alten Hochackerterrassen.

Zwischen Tauber unb Sagst:
4 Grabhügel bei Stuppac auf bem „Edelberg" (Württ. Franken 1859, 123) mit 

alten Hochackerterrassen (K. Schumacher, Fränt. Chronit 1932, Nr. 2) — Grabhügel 
bei ^achtel im Wald „Stöckerbild" unb „Sungholz" (DA.-Beschreibung, S. 313 unb 
701, unb SB. NF. 7,31) 1 Grabhügel auf Markung Dörzbac a. 3. beim Laibacher 
Sudenfriedhof in ber „Oberen Hardt".

Bei Edelsingen westlich auf bem „Birkisberg" (Württ. Franken 1859, 123) — im 
Theobaldswald westlich der „Seuneburg" (Fränt. Chronit, Mergentheim 1932, Nr. 2).

Bei Oberbalbac (bab.) in ber „Goldgrube" (Württ. Franken 1859, 123).
Bei Bernsselden 12 Grabhügel im „Eindachwald" (Württ. Franken 1859, 123).
Um Weikersheim:
Mehrere Grabhügel auf bem Winterberg L— 1 Grabhügel bei Simm- 

r i n g e n mit Bestattung, ^f erb unb Wagen (SB. 20,21; 22—24,12; NF. 8,25) - 
bei N e u i ä ft (SB. 3,32) — Grabhügel zwischen ber Bergkirche Laudenbac 
unb $ o n $ b r on n (Fränt. Chronit, Mergentheim 1932, Nr. 2) — bei Wer- 
mutshaufen im „Eichelwald".

Um Creglingen:
10 Grabhügel bei Standorf-Oberndorf (Neubronn) im Wald „Struet" (Württ.

Franken 1859, 124); 1935 nur noc 7 vorhanden, baoon 2 in übelster Weise völlig 
ausgehöhlt durch Erdabfuhr ber Bauern, einer neu durc Raubgrabung auf ber 
Hügelkrone angeschnitten — mehrere Srabhügel bei Stanborf im „Leschehölzle",
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einer geöffnet, 3 Gerippe und viele Gefäsze (Württ Sahrb. 1877, IV 46) 1 Grab- 
bügel im Wald „Stutz", mittlere Hallstattzeit, mit Ohrring mit Anhänger, zum Seil 
stempelverzierte Gefäzscherben (SB. NF. 2,22 mit Abb. des. Ohrrings) — bei Niederrimbac 2 Grabhügel im Wald „Bockstall" mit Steinen; die 20 bis 30 runden 
Steinhügel verschiedener Srosze, meist 2 bs 3 m Durchmesser, in diejem a.D 10 
Stein ammelhügel wohl des Mittelalters ober ber neueren Zeit — bei Heimberg 
(®be Wildentierbach, Kreis Gerabronn) südlic des Landturms 3 Grabhügel, baDon 
einer geöffnet 1928 durc Friseur Müller (Niederstetten), Grabkammer mit Stein- 
jetzung unb Urnen (8B. 7,31).

10 Bei Heilbronn:
Bei Grofzgartac (F%. 13,10) — bei Gruppenbac (Schliz, Festschrift, S. 68) — 

bei Biberac (SB. 18,10) — im Wartwald; siehe ferner Karte bei Eclib, 62 1-, 
Tafel I. .

Bei Weinsberg 2,2 km nordwestlich 1 Grabhügel — 2,2 km südlic 1 unb 3 ab- 
bügel — 2 km südwestlich 2 unb 2 Grabhügel.

17 Bei Kochendorf unb Sagstfeld Gruppe o o n m i n b e ft e n $ 5 0 Örab- 
bügeln (SB. NS. 1,32); barunter eine Frühhallstattgrabhügelbestattung Gittel,
S. 27). ' 

18 Wohl nur bic Vornehmeren; ihre zahlreicheren Untergebenen sind wohl in ein- 
facher Form in Ajchenhügeln bestattet worden (siehe auc die Anm. 35). . 19 6. —irt- 
ner, Ur- unb Vorzeit Bayerns (S. 130) legt aus ber Tatsache auffallend ahlreicer 
Altwertstoffunde in Sammelverstecken ber spätbronzezeitlichen Urnenfelberleute ben
Schlußz nahe, das damals, um bem Bronzemangel abzuhelsen, schon Grabhuge ber 
vorhergehenden Seit ausgebeutet worden finb. 20 Keller, Vicus Aurelii, $5. 
21 Württ. Vierteljahrsh. 1908, 428. 22 F3. 20, 17. 23 O. ’aret, Arge schichte Württ., 
G. 65. 24 Mittlere Hallstattzeit; im Schliz-Museum Heilbronn, Nr. 839; Abb. Sch, 
Festschrift. 25 3m Schliz-Nujeum, Nr. 785, Abb. Schliz, Festschrift. 26 1936 bei 
Kellergrabung im „2amm". 27 Festgestellt durch Blind, siehe „Württ. Bergangen- 
beit", S. 3; bemalte unb f erbschnittverzierte Gefäszreste auch beim Ahvrnhoi (2. 
NF. 1, 120). 28 Schumacher, a. a. 0., 6. 4. 29 ©rabbügel „Bürzel" 1,1 km weit lic 
von Simmringen; siehe aret, SB. NF. 8,25; Grabhügel „Fuchspörzel" 2,5 km 
nördlic Lendsiedel, 2 km nordnordwestlic Don Kirchberg a. 3.; siebe Paret, a. a.2:
30 2 Gagatperlen auc in einem Grabhügel beim Trautenhof QReuzweillingen) bei 
Sindringen (Ohringer Heimatbuch, S. 127, Mattes). 31 Ausführliche Darstellung 
dieser Don Hölder 1868 durchgeführten Grabung durc D. Paret in »otdntiice 
Semat” (Lorenz Spindler Verlag, Nürnberg) 1924, S. 96. 32 Unb Urne mit IHhar 
umgelegtem Rand (SB. NS. 7, 30 unb schon 5, 47). 11 83. 20, 16 Abb. ' ■ 
31 F3. NF. 8, 80. 35 Nicht alle Hallstattleute scheinen in solchen Hügeln mit Hrab- 
ausftattung beigesetzt worden zu fein, wohl nur die vornehmeren. Manche Hrabbuge 
mit viel Brandschicht unb ohne Beigaben ober nur mit geringen sprechen dajur, daß 
die Mehrzahl ber einfacheren Leute in Aschenhügeln, die sich befonoers im Aedar- 
[and unb im „Kocherwald" bei Sagstfeld finden, auf einfachere Art beigejeßt worden 
ist. (Ausgrabungsergebnisse SB. 20, 1912, S. 17 unb 18.) 3083. 98. 7,43 mit 
Abb. 37 Württ. Vierteljahrsh. 17, 1908, S. 441. 38 FB. NF. 3,44mit Abb. 
39 Schumacher, Siedlungsgeschichte, 165. (0 SB. 1906, 5. 41 SB. N8. 4 41. 
42 $3. NF. 8, 68. 43 Festgestellt durc E. Wahle (Heidelberg). Beitschr. f. Ethnp- 
logie 1913, 855, unb SB. NF. 8, 84. 45 Mergentheimer Heimatblätter, Ndr 1933, 
N. Blind. 46 A. a. 0. 47 3m August 1936 burcb Georg Müller (Mergentheim); 
babci Kieferreste Don Wildschwein unb Hirsch. 48 FB. NF. 5,43, K. Flec (er- 
gentbeim). 49 Mergentheimer Heimatblätter, März 1933, Georg Müller; früher schon 
ältere Sallstattzeit (600—500 d . Chr.; ©oefeler, „Württ." 1930, 501) 50 SB. 5, 
S. 16, 36, K. Fleck. 51 E. Wahle, Fundstätten im Grvßherzvgtum Baden, 1911, 
450 ff.; dazu Bestattungen in Urnen mit Totenasche. 52 A. a. D., S. 451. 53 3n 
ben „Lachenäckern", SB. 16,3. 54 Durc N. Blind, siehe Mergentheimer deimat- 
blätter 3uni 1933 55 Bronzezeitlicher Radnadelfund, durchlochtes Weßsteinchen 
innerhalb des Walles burcb Hommel. 58 Grabhügelnähe. 57 Fund einer Schaft- 
lappenart. 58 Fund eines bronzezeitlichen (?) durchlochten Websteinchens in ber 
Gegend. 59 S. Hertlein, Besondere Beil, des Staaasanzeigers f. Württ. 1933, Ar. 8.

7*
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80 SB. 22, 1914, S. 15. 81 SB. 2, Ergänzungsheft, S. 16; SB. 8,25 ff. 82 Grabung 
Kost 1934. 83 Der Flurname „Suden" im Gelände beutet meist auf vorgeschichtliche 
Menschen; über Gelände- unb Flurnamen in Württ. Franken in vorgeschichtlicher 
Bedeutung soll ein späterer Aufsatz Belege bringen; man vgl. 3. B. bie zahlreichen 
„Leh- unb Lehr”-Fluren bei Grabhügeln (siehe diese), von althd. hlev = kleiner 
Hügel. 64 SB. NS. 3,53. 05 S. Hertlein (Württ. Vierteljahrsh. 1905, S. 239 Anm.) 
vermutet merowingische Burg, ba zweiräumig. 68 F. Hertlein, Besondere Beil, des
Staatsanzeigers 1923, S. 127. 67 Siehe oben Anm. 47, 1936, durc Georg Müller 
geborgen. 88 Siehe unter „Grabhügel". 69 „Württ. Vergangenheit". 70 Heilbronner 
Festschrift 1911, S. 46. 71 Nac Eingaben von Keller, Vicus Aurelii (S. 49), finb 
vor 1870 in Hohenlohe allein 300 von runb 500 im 19. Jahrhundert noc vorhanden 
gewesenen Grabhügeln geöffnet worden! 72 Diese müßten daher unter allen 
Umständen bem Fachmann, besonders ber Verfügung des staatlichen Landesamts 
für Denkmalpflege vorbehalten bleiben! 73 Durch ß. Wunder (Landerziehungsheim 
(Michelbach) für ben Histor. Ver. f. Württ. Franken unb ben Deimaterein Crails- 
beim 1934 vorgenommen. Siehe ben ausführlichen bebilberten Bericht in diesem Deft 
unserer Zeitschrift. 74 Die Fuzzschale wie „Altertümer unserer heidnischen Vorzeit" V, 
Tafel 44, bie Bronzenadel wie SB. NF. 5,30 von Cannstatt (dort aus bronzezeit- 
licher Siedlung!), siehe auc Abb. zum Aufsatz Wunder. 75 Ein solches Hürtelblec 
mit getriebenen Punktreihenverzierungen hat auc ber Grabhügel bei Althausen ex- 
geben (siehe Anm. 4), ferner ein Grabhügel bei Niedernhall ein ähnlicher (Keckenburg- 
museum). 70 Eine kleinere Pautenfibel (Altertümersammlung Stuttgart 3360) 
stammt aus einem Grabhügel bes Waldes „Beerberg" bei Niedernhall-Weiszhac, 
eine grosze aus ber Gerabronner (Segenb (Altertümersammlung Stuttgart 3359, au- 
lus 321), siehe Abb. 11. 77 Auc ipäthallstättisc (Abb. 8); Eisenring mit B o m - 
mein auc in Grabhügel von Gruppenbac (Heilbronn) mit glatten Hals- unb Arm- 
ringen (Schliz, Württ. Vierteljahrsh. 12,433); ein Ring (SB. 20,19, Flec). 78 Sm 
Keckenburgmujeum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken in Hall, B3. Nr. 34. 

79 Clemen, Urgeschichtliche Religion, S. 99; Wahle, Deutsche Vorzeit, 88 unb Anm. 15B; 
Ebert, Reallerit on bes Vorgeschichte, XIII 430 ff. 80 Handschr. Sammelband in ber 
Landesbibliothet Stuttgart. 81 83. 9,24.

Die La-Tène-Zeit ober Volleisenzeit
1 Pgl. q. GDefzler, OQ.-Beschreibung Riedlingen, 2. Aufl., S. 241, unb DA.-Be- 

schreibung Leonberg, 2. Auf., S. 157. 1 r f e 11 i 1 c sind nac E. Wahle („Deutsche 
Vorzeit", S. 113 unb 116) schon bie bronzezeitlichen Hügelgräberleute, bie durc ben 
illyrischen Rückstosz ber Arnenfelderleute zunächst überdeckt wurden, bis in ber Srüh- 
La-Tène-Zeit bas keltische Element wieder durchschlug unb durc Zustrom aus bem 
Westen zur höchsten Machtentfaltung gelangte. 2 Sm „Buchholz" westlich Slshofen, 
siehe Hammer, Württ. Sahrb. 1838, 2,229, Abb. 4—6. 3 Siebe K. Bittel, Die 
Kelten in Württemberg (1934), S. 7 unb Abb Tafel 10,7! 4 3m „Mosigwald" 
(Wagner, Fundstätten II, 456). 8 E. Wahle, Bad. Fundberichte 1, 1925. 8 Bittel, 
116, unb Schumacher, Siedlungsgeschichte I, 242. 7 Bittel, 18 Nr. 35. 8 Bittel, 17 
Nr. 33. 9 Schliz, Urgeschichte Württembergs, S. 125, nennt „Grabhügel ber keltischen 
Eiseneit (1. La-Tène-Zeit 500 bis 400 v. Chr.), bei Döttingen"; wohl Verwechslung 
mit Göttingen (Kreis Münsingen), für bas bie Angabe zutrifft (siehe Bittel, 8 Nr. 7).
10 3m Wallhäuserholz, Bittel, 14 Nr. 16. 11 Siebe Aufsatz ß. Wunder in dieser
Zeitschr. 12 Bittel, 21 Nr. 11; eine Bronzefibel mit dreifacher Spiralrolle, Fuß zu- 
rücfgebogen mit zwiebelförmigem Schlusztnopf; verdicktes Ende eines bronzenen Hohl- 
buckelarmrings mit getvunbenem profiliertem Hohlknauf, Keckenburgmuseum Hall. 
13 Bittel, Karte Tafel 28. 14 Abb. Bittel, Tafel 16,4. 15 3m Keckenburgmuseum 
bes Histor. Ver. f. Württ. Franken, Nr. 39, bei Bittel nicht verzeichnet. 18 SB. 10,22 
unb Bittel, S. 13. 17 Fund eines Skelettflachgrabes im August 1935, Skelett Süd- 
norb (Kopf), mit bünnem Knotenring am rechten Handgelent unb dicken Knotenringen 
an beiden Fuszknöcheln (Altertümersammlung Stuttgart), siehe unsere Abb. Tafel
VI, 2. 18 3m Keckenburgmuseum. 19 Heimatbuc „Weinsberger Sal unb Main- 
barbter Wald" 1931, S. 65; bei Bittel nicht verzeichnet. 20 S%. NF. 1,60 unb 
Bittel, 19 Nr. 42; zum Teil im Heimatmuseum Bad Mergentheim. 21 Sammlung 
Hommel im Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken an Hall. 22 SB. 
NF. 8,89; Heimatmuseum Bad Mergentheim. 23 SB. NF. 8,85. 24 Bittel, 20
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Nr 5, Abb. Tafel 3 C; 5,5; 7,3; 6,2; 7,6; 17,7. 25 Zusammenfassung seiner Er- 
gebnise im 8. Bericht bes Sistor. Wer. Heilbronn 1906. 02 Bittel, 6.97. 27 Bittel, 
37 91.6. 2s Bittel, 40 Nr. 39. 29 Durch Blind; SB. 20,25. Bericht von W. Beed 
im Gchwäb. Seimatbuc 1936, S. 27—33, mit Abb.; Grabung mit Mitteln der Alter- 
tümer ammlung Stuttgart, des Histor. Ver. f. Württ. Franken, des Heimatver. Srails- 
heim, des Gchwäb. Albver. und der Amtskörperschaft Crailsheim. 31 Der untere Graben 
auf der Nordseite zeigte dichte Brandichichten auf der Einichwemmungsichict 
ber Grabensohle; diese tonnen nur von einer wohl im Kampf durc «euer zugrunde- 
qeqanqenen ober -gerichteten hölzernen Srabenwandversteifung herrühren. - 
Dreierlei Steinen erbaut gewesen, wie ihre aus ber Ausgrabung im oberen dal- 
qraben vorgefundenen Reste beweisen: Brocken aus bem tiefer, am Dergiuß an- 
stehenden Gchilfsandstein, von ber Kalkdeckplatte bes Berges, unb von den Steften 
bes wohl in vorgeschichtlicher Zeit noch auf ber Berghohe herumliegenden Nielel- ober 
Gtuben andsteins aus früheren Erdzeiten. 33 Ahnliche Bergrandpalild’en 
waren noc im Mittelalter üblich, wie auf Hrund einer Kostenrechnung ber Hrasburg 
(Kanton Bern, Schweiz) Dom Sahre 1314 hervorgeht, wo es sic auf ber ilorbfront 
ber Hauptburg um „einen gewissen Zaunhang aus, Pfäblen und Penen" bqbe 
(siebe Archiv des Histor. Ver. bes Kantons Bern 1935, Bd. 33). 3.63. 14 (1906), 
6. 100. 35 Es handelt sic neben ben beiben zusammengesetzten Gelaßen (ochullein, 
Abb. 14) um meist verdickte Nandstücke, auc ein schmäler unb glatt auslausendes, un) 
einige Stücke mit aufgesetzter, waagrecht umlaufenber Leiste; ein grob tönerner, Tad 
ringförmiger Spinnwirtel aus bem Palisadengräbchen unb ein vorgeschichtlicher DnDs 
mahlstein für Korn aus bem unteren Wallgraben geben feine genaueren Anhalts- 
punfte. 36 On die Hallstattzeit mürben auc neben bem glatten Aandprot.per- 
ichieDener Scherben bie aufgesetzten, waagrecht umlaufenden Leisten von Hopfen 
paffen. 37 F. Birkner, Ur- unb Vorzeit Bayerns (1936, S. 171) erinnert ebenfalls 
im Zusammenhang mit befestigten Höhen dieser Zeit in ber besonders bedrohten Main- 
qeqenb, bem Staffelberg bei Staffelstein, dem Walberla bei Forchheim und dem 
Ringwall bei Kasendorf, an diese Ostwanderung ber gallischen Kelten} im 5.05 
bunbert d . Chr. 38 Bittel, 37 Nr. 1, 42 Nr. 52, 39 Nr. 28 40 Nr. 34, 44 Vr <3 
unb 41 Nr. 50. 38 Bittel, 44 unb 80. 40 Bittel, 73 unb Abb. Tafel 8,2. Bittel, 
44 Nr. 78. 42 Bittel, 40 Nr. 30. 43 On Flur „Wasenwiese , Scherben durd Noit 
1933. 41 Kost 1933; Keckenburgmuseum Hall, vielleicht noc Dallstattzeit, italieniicer 
Syp. 45 Am „Bühl" auf ber rechten Talseite der Tauber, in ben Baumgärten unter 
bem „Schmecker”; N. Blind, Mergentheimer Heimatblätter, März 1933 " —iltel, 
43 Nr. 63. 47 Clutzsche Brauerei, Schliz im „Führer durc bie Sammlungen bes 
Sistor. Ver. Heilbronn", Neudr. 1917, S. 50, Nr. 970 unb 973. 8 Fundeines 
blauen Glasarmbandes unb römische Scherben (Reibschalen, Sigillaten) durch Aattes 
1935, bei ben Kasernen, Heilbronn Süd. 48 1933 Siedlungsreste mit Scherben von
Conflaschen, Schüsseln mit einwärts gebogenem Rand unb von 12 cm hohen cmeo 
siegeln, $3. NF. 8,85. 50 Bittel, 41 Nr. 48, mit 4 Eisenbarren (Sittel, 78). 
51 Sittel, 25 Nr. 17. 52 Sittel, 44 Nr. 71. 53 Sittel, 38 Nr. 9; ® r a ph i t tour 
gefäsze finb Einfuhrware aus bem Bayer. Wald! 61 Bittel, 24, 76 unb 80. 
55 Sittel, 80. 56 gS. NF. 3,56; Dgl. NF. 4,61. 57 Grabung Kost 1933 im Ball 
(Abb. Sasel IX, 1): Besenstrich- unb Graphittonscherben. 88 Ein Kammstrichicherben, 
sehr hart gebrannt, Keckenburgmuseum Hall, Nr. 514. 50 Spät-La-Sène- Sche rben 
Don Schalen mit eingezogenem Rand, 1936 durc Kost. 60 Bittel, 41 Nr. 49, und 
gS. NF. 7,39 ff. 81 ‘. Gdeszler, SB. 16 (1908), 25. 82 Sm Spät-Rd-Sène- 
Scherben neben römischen an der Wassersammelstelle südlic ber Stadt, 8228.1,64.
63 Seim Karlsbad 1911 beim Neufassen ber Quelle; Gveßler, „Burtt. 1930 S. 500. 
61 Scherbenfunde biefer Zeit durc N. Blind auf ben Aferstufen von Beitersheim am 
Aufstieg ber „Hohenstrasze” unb bei ber Lehmgrube von Schästersheim (zurtt. Der- 
gangenheit", S. 5). 85 Die oben unb im folgenden gemachten Eingaben über gunbe 
gallischer (spätkeltischer) Münzen in Württ. Franken gründen sic auf die Einzelau, 
Zählung (mit Schrifttumsangaben) im Keltenwerf von K. Sittel, S. 28 ff., soweit, nicht 
in ben Anmerkungen des folgenden weitere, bisher unbefannt gewelene JJiunj = 
f u n b e beigebracht finb. 88 Man Dgl. die gunbtarte bei Sittel, ber übrigens diele 
Schlüffe nicht zieht. 87 2 keltische Münzen: a) Silbermünze Dom Syp ber Solcae, 
b) Regenbogenschüsele, wohl vindelikisch. 88 5 Münzen, meist Regenbogenichünele; 
zum Teil wohl aus ber Umgegend bort. 89 Genaueres sann erst eine große m Arbeit
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befindliche fachliche Darstellung des Erlanger Ovzenten Rud. aulsen über die O ft - 
keltischen Münzen bringen. 70 Um 1800 im Uferfanb des Biberbaches bei 
Rieden gefunden; Besitzerin Frau Rosine Dietric in Rieden; Gewicht etwa 1,8 g; 
Wölbseite erlkränzchen unb Bogenstrich, vertiefte Seite glatt. 71 Falls nicht früher 
von Besitzer neuerer Zeit nac dort verbracht. 72 Sm Besitz von Frau Oberrentamt- 
mann Gärtner in Gaildorf, Biertelstater aus Weiszgold, Hohlseite glatt, Wölbseite 
abgesetztes Randkränzchen;1,985 g; nicht bei Bittel. Zu beachten bei Talheim-Bell- 
berg bic Stöcenburg, Spät-La-Tène-Scherben! 73 Fundstelle unmittelbar am 
Sagstufer. 71 Regenbogenschüs cle, dindelikisches Drittelstück, beiderseits glatt; in ber 
Gegend Fund eines kleinen goldenen Knotenringchens, 1 cm Durchmesser; Besitzer 
beiber Funde: Bauer Friedric Strecker, Bügenstegen bei Serabronn. 75 Regen- 
bogenschüssele (Bollstater vindelikisch) von ber Markung aus Ackerland, gefunben um 
1880; Besitzer: Uhrmacher Georg Müller, Blaufelden; Vorderseite am Rand Teil 
eines ringartigen Wulstes, Rückseite am Rand ber Wölbung umlaufcnbe fanalartige 
Vertiefung, bie an einer Stelle abbricht unb einen nafenartigen Wölbungsgrat stehen 
läszt; Durchmesser 17 cm, stärkste Dicke 2,2 mm, Gewicht 6,2 g. 76 Typ ber Nau- 
meten ober Andecaven. 77 Regenbogenschüssele (vindelikisches Achtelstüc), Wölbseite 
glatt, Dohlseite Punkt mit ’arallelstrichwinkel unb fleinen parallelen Randstrichelchen: 
verstümmelter Apollokopf (?); Besitzerin: Frau N. Wittmann in Berndshofen (Kreis 
Künzelsau); Gewicht 0,81 g, gefunben um 1830 am „Steinernen Kreuz". 78 Vinde- 
likisches Achtelstück, beidseits glatt; Besitzer: Landwirt Georg Pfeiffer in Bächlingen.
78 Typ Hertlein IV; ausführlich hat S. Hertlein in SB. 12 (1904) über bie in 
Württemberg damals vorliegenden Keltenmünzen gehandelt (mit einigen Abb.) 
80 SB. NF. 1,120. 81 Durch ben griechischen Geographen Ptolemaios (2,11,6); um 
150 n. Chr. schreibend nach älteren Nachrichten. 82 Nac Ptolemaios, ber um 160 
n. Chr. ältere Zustände wiedergibt; vgl. Hertlein, Römer in Württemberg, I 11.
83 Bgl. Hertlein, Römer in Württemberg I (Staub), S. 83—86. 81 Die Vindeliter, 
von benen Plinius 4 Stämme nennt, barunter bic Catenaten in ber Ulmer Segenb, 
reichten von ben Ufern des Bodensees von Oberschwaben ursprünglich bis zur Donau 
unb zum Snn unb mürben 17 n. Chr. im Doppelfeldzug des Tiberius zusammen mit 
ben Rätern von ben Römern unterworfen. 83 SB. 1912, 24. Die Schanze liegt auf 
bayerischem Boden, bie entsprechende Siedlung scheint in hervorragender Bodenlage 
in Löß bei Bernsfelden (Kreis Mergentheim) zu liegen; bort Ende 1936 Kamm- unb 
Graphittonscherben in Flur „Lerchenrain", 500 m westlic Bernsfelden, durc Kost.
80 Bittel, 53 Nr. 22 . 87 SB. NS. 5,55 unb Bittel, 53 Nr. 24. 88 1914/16 6.17 
unb Bittel, S. 53 Nr. 23. 88 Siehe 0. Paret in SB. NF. 1, 72. 80 Schumacher, 
Siedlungsgeschichte I, 157. 81 E. Wahle, „Deutsche Vorzeit", S. 145; Kahrstedt, Die 
Kelten in ben decumates agri, 1933, S. 289. 82 D. Paret, SB. NF. 1,73 unb 
Römer in Württemberg III, 1 S. 15. 93 Schumacher, „Württ. Vergangenheit", S. 4.
91 Bersu, SB. NF. 3, 68. 85 Eine Stunbe östlich vom Ort im Gemeindewald; Sra 
bung burch bas Landesamt für Denkmalpflege 1914 (SB. 22,17); einen Topfrest mit 
Warzenverzierung ähnlich wie von ber Wermutshausener Viereckschanze unb 
von Wendel zum Stein (Abb. 15,2) lieferte auch bie germanische Siedlung von Aub 
bei Baldersheim (Unterfranfen) aus bem 2. Jahrhundert n. Chr., Abb. Sermania 15 
(1931, Abb. 1 Nr. 6), ferner bie germanische Geramis bes Castells Zugmantel (von 
Uslar, siehe nächster Abschnitt Anm. 103!). 86 1936 durch Oberlehrer Wallrauc 
Görzbach). Sutc Funde aus ben längst ausgeräumten dortigen übrigen Höhlen ber 
Felswand von Wendel zum Stein in früheren Seiten läszt bie Sage von jenem 
Schäfer vermuten, ber bort einen S o 1 b f cb a t gefunben haben soll unb zum Dant 
bafür bem Schäferheiligen Wendelin bie in ben Felsen eingebaute, 1487 zuerst ge- 
nannte, bann 1511 verbesserte ober erneuerte Kapelle gestiftet huben soll. 87 Nac 
Auskunft durc Dr. med. K. Eisele (Dörzbach) auf Grund ber Untertiefer bestimmt: 
1 Kiefer eines Mannes, 1 Kiefer eines etwa 12jährigen Kindes, je 1 Unterfiefer von 
zwei weiteren Kindern, in Teilen, aber vollständig. Untertiefer von 3 Erwachsenen 
unb 1 Kind, meiter halbe Unterfieferrefte von 2 Erwachsenen unb 2 jüngeren Men- 
sehen. Den Metallfunden unb anberen Funden nach handelt cs sic bei ben Er- 
wachsenen anscheinend meist um Frauen. 88 Schumacher, Siedlungsgeschichte I, S. 62.
98 O. Paret, Römer in Württemberg III, 1 S. 15. 100 Ahnlic Bittel, Tafel 22,9; auch 
Zieste eines Topfes, mit Profil wie Abb. 15,3, bei bem von ben Grübchen Kamm- 
strichbögchen ausgehen. 191 Auc zweierlei Töpfe je mit einer waagrechten Finger-
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bälenreibe (wie Bittel, Tafel 21,2, und wie Kastell Zugmantel, D. Aslav, i eger- 
ManlEe Keramit in den Pastellen Zugmantel unb Saalburg , Saalburgjahrb. VIII, 
1934 26b 3, 8 unb 9), ein anberer mit ichräg umlaufender erhöhter fingerbearbeiteter 
Leiste. 102 Germania 15, 8 3 ff. 103 3. B. t i c f e St r i c f e r b c n , Abb. 15 21.4 
unb von Baldersheim (Germania 14, 1930, S. 42 Nr. 24 unb Germania. 15,6.58 
9bb. 2 Nr. 2), von Zugmantel (v. Uslar, Abb. 2,17, auc in der Profilierung lehr 
äbnl'id) unb p Uslar, Abb. 2,1, ferner bort Abb. 6,7); Bearbeitung der ganzen 
Güpseren SOpiRiäche misTachen’gingerdällen Abb. 15 Nr. 7, und Balders- 
beim (Germania 14, 6. 42, Nr. 25 und 26), ferner Kaitell Zugmantel öster (3.2. 
ü Uslar Qbb. 6,22); fanalartigeLinien wie Abb. 15 Nr. 15 und Balders- 
beim (Sermania 14, G. 42, Nr. 5); aufgesetzte Barzenreihen und 
selber zeigt neben bem Kopf aus ber Vieredichanze:. Wermutshausen guc die 
Marderbohle von Wendel zum Stein in mehreren Töpfen, 3. P. unjere 2 -DP.? 
yr 2 aan3 ähnlich wie Zugmantel (v. Uslar, Abb. 3,18 unb 3,19 unb zum Seil 
au “wie “p. Uslar, Abb. 3,6 unb 6,14); gewellte K a m mist ri c e auf grau- 
tonigen Söpfen sowohl in ber Marderhoble von Wendel zum Stein als auc.vom 
Kastell Sumantel (d . Uslar, Abb. 3,34); in ben Nandprvfilen zahlreiche Parallelen au  Sugmantel. 104 Agl. Germania 15 (1931), 6.87. ins Bitte I, Tafel 
32 6 ine 28 5% 2 Abb. 10. 107 $3. NF. 7, Sasel VI Abb. 4. 108 Eine andere, 
grofee tobaltblaue Glasperle mit aufgesetzten gelben Augen „liefert eine 
Sausneubaugrube in Gelbingen (Kecenburgmujeum Sal). 3 itt el, 23 unb 
Sasel 11 Nr. 9 unb 10. 110 Bittel, 20 unb Sasel 11,7; La-TèneC bei Sittel. 
111 Sittel, 42 unb Sasel 6,10, Abb. 112 Hertlein, SB. 12,72. 11 Näheres, darüber 
in bem erst erscheinenden zweiten Sanb ber „Ostteltischen Münzprägungen DDr. 
pausen. in Sgl. Hertlein, SS. 12,100. 115 Vielleicht das von dem arteten 
Geographen Ptolemaios um 150 n. Chr. genannte „ßocoritum (Schumacher, Ge 
lunqsgcfcbicbte 1, 139). 116 Grabung 1903 unb 1904 durc Hertlein; bas Oppidum 
toirb “von Hertlein zeitlich in die 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts, v. Chr. gesetzt. 
117 1929 durc K. Sittel; $3. NF. 5,50 unb Sittel, 47. 118 Hertlein, Lit. Seil, bes 
Staatsanzeigers 1923, S. 109.

Germanen unb Römer
1 9. Weller, Württ. Geschichte, G. 9. 2 Schumacher, „Württ. Vergangenheit” . 

G 5 3 Säfar, Sell. gall. I, 36. 4 Florus II, 30, 23 unb Orosius VI, 21, 15. 
5 Schumacher, Siedlungsgeschichte I, 155; Flachgräber mit Schwertern, einer Ranzen- 
[pitze, einer Schere aus Eisen unb einem eisernen runden Schildbudel, er ur 
germanische Sranbgräber topijc ist, tarnen bei $ e ib i ng sf e ib (%. Würzburg) 
Zutage; S- Sirtner (Ur= unb Vorzeit Bayerns. S. 179) bezeichnet sie als telto= 
germanisch unb meist barauf bin, bafe sie sic unmittelbar an das Daupterbrei tungs- 
gebiet ber Flachbrandgräber-La-Tène-Kultur des Nhein-Main-Gebiets. anichließ n. 
6 Siehe Seed, Südwestdeutschland in unserer germanischen Frübgejcicte, zurT" 
Schulmarte 11 (1935), S. 78. 7 Sei Sittel unter Mittel-La-Sène (6. 20) unb Abb. 
Sa el 5,10 unb Sasel 6. 8 Sittel, 23 unb Sasel 11. 9 DA.-Beschreibung Münsingen 
1912 G 227 10 Selege bei U. Kahrstedt, „Die Kelten in den decumates agri 
Nachr. b. Gesellsch. b. Wis. zu Göttingen 1933, S. 267. grübe germanische Branbs 
qräber nimmt Kahrstedt an in Elsenfeld bei Obernburg, Obernau bei Aschaffenburg, 
Wenigumstadt( SA. Ochsenfurt), „bic in bas Gebiet von Hanau und Srankjurt über- 
geben, wo niemanb an germanischem, genauer chattischem Bvden zweitel! , “ “2 
G. 301. 11 Kahrstedt, 6. 268. 12 Kahrstedt, S. 268 13 Hertlein, Römer in Burtt. I 
12. 1 Germania oon Sacitus, cap. 29. 15 Kahrstedt, S. 273. Zon A. Blin), 
Schumacher, „Württ. Vergangenheit", S.5. 17. SS. 10 (1902), 19 Abb. und $27 
18 S a 0, 6.31. 19 Siehe Schumacher, Siedlungsgeschichte II, 135. Scu- 
macher, Giedlungsgeschichte I, 145. 21 SS. NF. 2,21; K. Bittel, 26; nac 3P Hveßler 
(Württ. Vierteljahrsh. 1935, S. 176) möglicherweise fuebifcbes ©rab -- Um IbO 
n. Chr. bezeugt eine römische Inschrift in Jagsthausen, die den 138 bis 161 Lebenden 
Kaiser Antonius ius nennt, bas Dasein ber Römer in dieser vordersten renzlinie. 
23 1932 wieder instandgesetzt; vgl. Monatschr. „Württemberg 1932, 6. 4/4 
24 5 b r i n g e n mar wohl schon vor ber Römerbesetzung ein wichtigerSleblungsprt 
am alten westost lieben Fernweg Rhein— Wimpfen— Ellwangen—onau (später 

Nibelungenstratze"), unb K. Weller nimmt sogar an, daß dieser Ort unb ber Aber- 
landweg ber Hauptgrund für bas Vorschieben ber römischen Grenze gewelen ist
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(„Ansiedlungsgeschichte der Shringer Landschaft", S. 3). Shringen bekam feiner Wich- 
tigkeit entsprechend auc zwei Kastelle! Der nächste grosze Römerort, wie Shringen 
ein „Vicus", lag in ober bei Neuenstadt ebenfalls an diesem wichtigen Fernweg.
25 Römer in Württemberg II (. Sveszler) unb III (D. Paret). 28 Man vgl. die
3 Bände von Hertlein-Hveszler-aret, „Die Römer in Württemberg", 1928—1932.
27 O. aret, Römer in Württemberg III, 124 unb 125. 28 A. a. O., 126. 29 Paret, 
Römer in Württemberg III, 31, mit Plan. 30 A. a. O., S. 36. 31 A. a. O., S. 79; 
Abb. S. 71. 32 Am Fus des Wartberg, ausgegraben durc Stettner unb Mattes 
1933; SB. NF. 8,104, mit Plan. 33 Solche Heizpfeiler als Träger von Platten- 
böben im Keckenburgmuseum; Gebäude mit Heizanlage auc in Jagsthausen (SB. NS. 
8,107) unb Möglingen (Öhringen) beim Weiler Nuckardtshausen, O. aret, Zörner 
in Würtemberg III, S. 341, bei Sdheim (Neckarsulm), S. 355, bei Sindringen, S. 377, 
in Öhringen (deimatbuch, S. 146), Jagsthausen (F3. NF. 8, 107) usw. 34 Bade- 
göttin Fortuna balnearis; Nachbildung im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall.
35 O. Paret, Römer in Württemberg III, 13. 36 A. a. D., S. 104. 37 Haug-Sirt 
(9. S.), Die römischen Inschriften unb Bildwerke Württembergs, 1914, S. 391, 451 
unb 452, ferner Supiter, Mars, Merkur unb Venus auf einem Wochengötterstein 
ebenda; 5. S., 465. 38 SB. NF. 5,77 unb 5.S., S. 411, Supiteraltar eines Feld- 
webels im Lagerdorf Mainhardt, unb Statuenunterbau; ferner $. S., 374, 392 unb 
399, 407. 38 S3. NF. 7,53. (0 H. S., 593; Römer in Württ. III, 356; F3. NF.
7,52; D. S., 605 unb 611. 41 H. S., 377. 42 H. S., 385. 43 $. S., 590, 430, 431, 
439, unb Abb. Öhringer Heimatbuch, Tafel 26. 4 $. S., 365. 45 $. S., 368 unb 
376, 589, 457 unb 458, 466, 467 unb 469, 597 unb 604. 48 $. S., 399. 47 $. S., 
369, 387, 591. 48 SB. 5F. 7,53. 49 9. G., 400, 370, 384. 50 Hörner in Württ. III, 
322. 81 SB. NF. 5, 77. 52 $. S., 435 unb Shringer Heimatbuch, S. 164 unb Abb. 
Tafel 26. 53 SB. NF. 8,107, Abb. Tafel 23, Grabungsfund von Stubienrat Lang 
(Schöntal). 54 Römer in Württ. 111, 178. 55 $. S., 372. 56 Württ. Franken 1863, 
295; SB. 1912, 44; SB. NS. 3, 108. 57 Shringer Deimatbuch, S. 155; $. S., 598, 
600, 601. 58 Römer in Württ. III, 386, Abb. Shringer Deimatbuch, Tafel 25.
58 $. S., 375 unb 373. 60 H. S., 454. “Zangemeister, Neue Heidelberger Sahrb. V, 
54, ferner Drerel, „Kastell Jagsthausen". 62 Siebe E. Wahle, „Deutsche Vorzeit", 
S. 159. 83 Hertlein, Blömer in Württ. I, 139, mit Schrifttumsangaben. 84 Römer 
in Württ. III, 45. 65 Römer in Württ. III, 180. 08 SB. NF. 7, Abb. Tafel 10. 
87 Neuester Fund 1936 ein Pilum (lange, bünne eiserne vierkantige Wurflanzen- 
spitze) aus ber Nähe bes Kastells Mainhardt vom Limes bei Gailsbach. 88 Der 
Capricorn auc noc weiterhin im württ.-fränfischen Gebiet auf einem Ziegel- 
stempel ber 22. Legion aus Öhringen unb einem Plattenstempel in Jagsthausen, $. S., 
443,8 unb 464,5; Vergleichsstücke in Abb. siehe „Württ. Franken" 1863, VI, 2, mit 
Aufsaß von 5.Bauer, a. a. D., S. 315 ff. 88 3m Keckenburgmuseum unb in Öhringen 
(Deimatbuch, S. 149) unb Reckargartac (Römer in Württ., S. 348). 70 3n neuerer 
Seit finb als weitere Sunderömischer Münzen zu ben s c o n b c - 
fannten noc besannt geworden ber Fund einer römischen golbenen Kaisermünze 
bei Oroszalpac (Kreis Hall); durc Dr. Franc (Oberlimpurg); bie Münze wurde 
fachmännisch bestimmt, ist aber ohne weitere Nachricht verschollen; unb einer Münze 
einer römischen Kaiserin bes 2. Sahrhunberts, gefunben beim Forsthaus Neuberg 
(Oberspeltach, 83. NS. 8,122).

Die Sunde römischer faiserzeitlicher Münzen
im württembergisch-fränfischen Gebiet vor bem Limes feien hier nach ben „Fund- 
berichten aus Schwaben" zusammengestellt mit Angabe ber Abstände in Kilometern 
vom vbergermanischen Limes.

a) Aus ber Zeit vor ber Vorrückung des Limes in bie obergermanische vordere 
Linie Osterburken— Öhringen—Mainhardt—Welzheim, also vor/60 v. Chr.:

aus u n mittelbare r Limesnähe: aus Neuenstein (2 km), Mönchshof 
(4 km), bei Welzheim, unb Kirchenkirnberg (6 km) je 1 Domitian, ferner aus Crails- 
beim (38 km vom obergerm., 22 km vom rät. Limes) 1 Domitian, aus Wallhausen 
(Kreis Serabronn, 39 km vom obergerman., 30 km vom rät. 2.) 1 Augustus (ge- 
funben beim Ausgraben eines Weihers 11/2 m tief).
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b) Aus der Zeit zwischen dem Bestehen des obergermanischen Limes 160 n. Chr.) 
und der Besitzergreifung des römijc besetzten Gebietes durc die Alamannen
(260 n. Chr.):

Waldenburg (8% km) Antoninus Pius, Hall (13 km) Marc Aurel, Ober- 
speltach-Neuberg (2512 km vom obergerman., 26 km vom rät. 2.) Kaijerin bes 
2 Sahrhunderts (siehe oben). Niederstetten (33 km) Marimin. Sm Saubergebiet: 
Markelsheim (29 km) aus der Tauber, SDlarc Aurel, Mergentheim (25 km) An- 
toninus ius (aus der Sauber); ferner römische Münzfunde von —vbitapt (ab., 
17 km, 2 Funde) unb von Borberg (bad., 16 km; „Bürtt. Vergangenheit, 9).

c) Epätrömische Münzen aus der Zeit nach der Vertreibung ber Römer, nac
260 n. Chr.:

Blindheim (®be. Michelfeld, Kreis Hall, 5% km) 2 Constantinus I.; 10 Constans, 
8 Constantius II. (Schatzfund?), ferner Sittenhardt (6 km) Oallienus, Oichwend 
(10 km) Constantinus I. Ellwangen (4 km vom rät. 2.) Oratianus, Ellenberg 
(6 km vom rät. 2.) „Römermünzen", Künzelsau (14 km) Setricus I. unb II.

71 Jetzt im Echliz-Mufeum, Nr. 1231. Möglicherweise handelt es sich auch um 
einen eisernen Flogzereischreibgriffel für Wachstäfelchen, wie sie nac Trescher (- 
schichte ber Reichsgrafschaft Limpurg I, 46) im 18. Sahrhundert im Kochergebiet De- 
zeugt sind unb im Gebrauc waren. 72 Hertlein, Römer in Württ I, 89. Aber 
Aufnahme größerer unb kleinerer Gruppen von „Barbaren" unb Soloni liebe2 Der- 
(ein, Römer in Württ. I. 128. 71 Cine Terra-Sigillataschale, ein Bajenfuß, eine 
Kriegerfigur aus Bronze, eine Bronzewaage (SB. 10,21 ff.). " Vie Kniefibel in bei 
Altertümersammlung Stuttgart, A 3361, angeblich vom Hermersberg, Slur DerF- 
gottsberg, Niedernhall. Der Silberring im Keckenburgmujeum in Schwab. Odl.
78 O. Paret, F3. NF. 7,39 ff. 77 Kahrstedt, Die Kelten in bell agri decumates, 
G 301 78 Entdeckt von W. Hommel, Hall, untersucht von Hoc, Würzburg (er- 
mania 14,1930, 6. 40 ff, unb 15, 1931, S. 83 ff. unb S. 281). 79. Basaitlavasteine 
als römische Mühlsteine, gefunden im römisch besetzten Seil Württ. Frankens in See- 
bronn (Kreis Backenheim; Römer in Württ. 111,293), in Jagsthausen und Eberstab 
bei Weinsberg (§3. NF. 8,107) unb in Böckingen a. N. (SB. NS. 7,45). Schu- 
machet, „Württ. Vergangenheit", S. 9 81 Kahrstedt, S. 301; zu vgl. u. a.: — v. 
Uslar, Die germanische Keramik in ben Pastellen Jugmantel unb Saalburg, Hd- 
burgjahrb. 8, 1934, 6. 61 ff. 82 Keckenburgmuseum Dall, Nr. 220.E. Bable, 
Bab. gundberichte 1,1927, S. 213 ff; II, 1930, 6.170 ff. 8 83. 16, 69 ft Schu- 
macher, F3. NF. 1, 120. 88 Schumacher, Siedlungsgeschichte II, 84. 87 oun beriete I, Heft 7, 1927, G. 213, unb II, Seit 5, 1930, S. 170. 88 8%. N8. 1,121. 
89 Germania 5, 12 3 ff. 90 Hertlein, Römer in Württ. I, 146.1 A. a.D.S. 149.
92 2 a O 93 $ G 422 91 Siehe H. S., Die römischen Snichristen unb Dtdwerte 
Württembergs, Nr. 456. 95 SB. 1913, 85 unb Hertlein, RömerC in Württ. I 151. 
96 Hertlein a a O. 97 SB. NS. 7,46; ‘. Sveszler, Germania 15,1931, S. 6, unb 
„Forschungen unb Fortschritte” 1931, 109. Das römische Cannstatt wurde nac biejem 
Alamanneneinfall in nur bescheidenem Umfang wieder aufgebaut (0. Paret Der- 
mania 9, 1925, S. 14); römische Snschriften nac 234 fehlen fast ganz, ein Zeicen 
schwer geschädigten Wirtschaftslebens nach diesen Alamanneneinfällen (Paret, Amer 
in Württ. III, 16). 98 Hertlein, Römer in Württ. I, 155. Römische Gräberfelder 
aus ber römischen Herrschaftszeit finb zahlreich: Sagsthausen mit größeren Grab- 
bauten, Öhringen, Backnang, Hortheim, Neckargartach, Neuenstadt a. ..Obereiles- 
heim, oheim, Sontheim sind zu nennen (aret, Römer in Württ. II,$. 165—1.1) 
ein römisches Brandgrab als Nachbestattung in einem vorgeschichtlichen Grabhuge 
weist Sagstfeld auf, a. a. 0., S. 323). Cin neues Brandgrab (Urne mit eingejogenem 
Hals) wurde fürzlic von Scholl (Neckarsulm) im Südteil von Offenau inmitten eines 
merowingischen Reihengräberfelds entdeckt. 99 Siedlungsgeschichte der Nheinlande. 
100 9. Gveszler, Römer in Württ. II, 283. 101 Paret, Römer in Württ. IIL, 215. 
102 Auc aus bem nahen, wohl nach bem frühen Alamanneneinbruc von 234 be- 
faßten Ries. Im Kastell Buc hören bie Münzen mit Clagabal (218—222) auf (ert- 
lein, Römer in Württ. I, 150), während Hertlein von Aalen vermutet, baß es noch 
bis zur Zeit des Gallienus römisch besetzt war.
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Vie alamannische Landnahme, die Burgunder und die Franken der Merowingerzeit
1 W. Veec, Die Alamannen in Württ. I, 99. 2 O. Paret, Römer in Württ. III,

230. 3 Sn Kriegs- und Wanderzeiten wird ein weither gekommenes Volt auc kaum 
viel Kulturnachlaß mit herumschleppen; derselbe Fall zeigt sic ja auc bei den sehr 
geringen Markomannenspuren in Süddeutschland. 4 Württ. Sahrb. 1877, S. 45; über 
weitere römische Münzfunde aus der Zeit ber frühen Alamannenbesiedlung ober bes 
Daseins ber Burgunder, besonders über ben Sammelfund von Blindheim siehe 
Anm. 69. 5 Nestle, SB. 1893, 77 Nr. 168, auch S. 8 unb 114. 8 Besonders auf 
©runb zweier Noppenringe, bic hort auf bic Zeit um 300 n. Chr. angesetzt sind (siehe 
dazu Zeec, S. 348 unb Abb. bei Veec, Tafel 30,11 unb 12), auch sonst nac Schliz- 
sehen Angaben bes „Führers durc bie Sammlung bes Histor. Ver. Heilbronn", Neu- 
druc 1917, S. 61, 64, 65, weitere Funde als alamannisc beansprucht. 7 Schliz, 
Führer, 6. 65 unb 66, unb Heilbronner Vereinsschrift VII, S. 31 unb 40. 8 Führer, 
S. 61 unb 65, barunter gehudelte Bronzeschüssel, Nr. 1465. 8 W. Beeck, S. 116; 
nach Beec sind bic Heilbronner Gräber vom Nosenberg (Clufzsche Brauerei) unb bie 
vom Nordausgang Don Böckingen unb bas Walheimer Frauengrab sicher alamannisch.
10 Führer, ©. 65 unb 66; fränkische Veec, S. 234, unb Schliz, Führer, S. 66. 
" Beec, S. 233. 12 K. Weller, Ansiedlungsgeschichte ber Shringer Landschaft, S. 6 
unb 7. 13 Eine einfad) verzierte bronzene Fünftnopffibel, Reste eines a l a m a n = 
nisten Rippentopfes unb eine Niemenschnalle aus Eisen, geborgen Juni 1935 
durc den Kreisobmann bes Distor. Ver. f. Württ. Franken, Obersekretär Georg 
Müller (Mergentheim). Alamannisc bürste auch fein ein unweit dieses Grabes 
in einem andern Reihengrab gefunbener, am Rand leicht ausgewölbter, für Reihen- 
gräberferamit altertümlich anmutenber Topf mit runbem, ausladendem Bauchknick; 
er zeigt in einer Amlaufzvne am Hals ein Stempelmuster, bas in genau derselben 
&prm an einem alamannischen Rippentopf Don Gammertingen (Altertümersammlung 
Stuttgart, Nr. 590) vorkommt wie auch an je einem sächsischen Nippentopf vom Fried- 
bof Wehden (Kreis Leke; Nöm.-Germ. Zentralmuseum Mainz, Nr. 7717) unb Don 
Verlberg (Dannover, Kreis Stabe; Röm.-Germ. Zentralmuseum Mainz, Nr. 1297). 
Die Verzierung bureb winklig auf- unb abgeführte hoppelte unb breifache Striche mit 
ebensolchen senkrechten Strichen als Stützen zeigt ein alter alamannischer Rippentopf 
vom Bahnhof Alm (Katalog bes Museums Alm A 2 12) unb ein ebensolcher Don 
Ermingen (Blaubeuren) so gut wie ähnliche Topfformen mit solcher Verzierung, bie 
wie ber Mergentheimer Topf feine Rippen haben, Don Suebentöpfen aus bem 
Elsaß (Abb. 252 bei Schuchardt, Vorgeschichte Don Deutschland, 1934, S. 278).
14 Siehe Weller, Bes. Beil. b. Staatsanz. 1932, Nr. 5, S. 68. 18 A. Bauer („Gau- unb 
Grafschaft in Schwaben", 1927, S. 120) ist ber Ansicht, dasz bie Sippen, b. h. bie durc 
Erinnerung an einen gemeinsamen Ahnen Dcrbunbenen Geschlechtergruppen, bei ber 
Ansiedlung nicht bie bedeutende Rolle gespielt haben, bie man ihnen zugewiesen hat, 
unb nimmt in erster Linie freie Kriegergefolgschaften als Dorfgründer unter ihrem 
Führer an. 18 E. Wahle, Deutsche Vorzeit, S. 199; K. Weller, Die Besiedlung bes 
württ. Frankenlands in deutscher Zeit (Bes. Beil, bes Staatsanzeigers 1923, Nr. 5, 
S. 68) Dermutet, daß bie .ersten alamannischen Siebier ihren neuen Wohnort nicht auf 
ben uralten, damals faum gangbaren Landstraszen ber Ebene, sondern auf bem 
Wasserweg gesucht haben, welchen zu benützen sie während ihres Weilens im nörb= 
lieben Deutschland wohl gewohnt waren, wie dies später Don Sturm, bem Gefährten 
bes Bonifatius, in ausführlicher Darstellung berichtet wird, dasz er auf ber Fulda 
aufwärts fahrenb einen passenden Ort für eine Klosteranlage gejucht unb zuletzt auf 
ber Stätte bes Johann gegrünbeten Klosters Fulda am Fluß gefunben hat. 17 Siehe 
&. Weller, Di e Besiedlung bes Alamannenlandes" (Württ. Viertel- 
iohrsh. 1898, S. 320), wv bic ganze alamannische Siedlungsgeschichte ausführlich be- 
handelt ist. 18 Ammianus Marcellinus 18,2,15: „cum ventum fuisset ad regionem, 
cui Capellatii vel Palas nomen est, ubi terminales lapides Ala- 
mannorum et Burgundionum confinia distinguebant, castra sunt 
posita." K. Weller, Württ. Viertel jahrsh. 1898,304, unb Hertlein, Römer in 
Württ. I, 173. 18 Ammianus 28, 5,11: „salinarum finiumque causa Alamannis 
saepe iurgabant." 20 Schumacher, „Württ Vergangenheit", S. 8 unb 10; Wahle, 
Bad. Fundberichte I, 1927, S. 213 ff. 21 E. Wahle, Germania 5, 123 ff. 22 „Württ. 
Vergangenheit", S. 10. 23 Burgundeib in sommern (Kauffmann II, S. 58). 

"1 Schumacher, Siedlungsgeschichte III, 28. Ob eine eiserne Wurfart einfacher, früher,
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ans Römische anflingender Art, welche 1905 beim Graben einer Wasserleitung in 
Oörzbac a 8. gefunden worden ist, den Burgundern zugeschrieben werden Dart, i't 
fraglich; deratige Arte sind meist frankisc (Franziska). On Württ. Franken wurden 
pölkerwanderungszeitliche eiserne Wurfärte in Sroßzsachjenheim, obglingen und 
Murr gefunden, während sie im alamannischen Gebiet, nicht häufig, in Grabern Des 
5. und beginnenden 6. Jahrhunderts auftreten (Beec, S. 83). Die Art von Dvrzbac, 
am Gchaftloc abgebrochen, aber bie Schneide unb Beilform gut erkenntlic, nod) 
12% cm lang unb an ber nac unten etwas zurückgebogenen Schneide / cm breit, 
am Schaftloc start verjüngt, ist ähnlich einer b u r g u n bi 1* e na r t aus einem 
Mainzer Grab aus bem Anfang des 5. Sahrhunderts (Abb. bei Schumacher,, Siebs 
lungsgeschichte 111,32) unb ebenso einer, als ans Römische anklingend bezeichneten, 
aus einem germanischen (burgundischen ober fränkischen) Skelettgrab des .4 • 5. O0!E 
hunderts von Niederursel (Lindenschnitt, Altertümer heidnischer Vorzeit V,4 V(, 
Abb.). Zwei innerhalb des Dingwalls auf bem Lochenstein mit frübgermaniicen 
Funden bes 4. Sahrhunderts ergrabene eiserne Wurfärte, bie 83. 21o. 2.90(300. 
als römisc bezeichnet sind, gleichen ber Dörzbacher gleichfalls. «Immerhin tonnte Diese, 
ba im Mittelalter ähnliche Formen auftreten, auc erst dieser späten Seit angeboren. 
25 g. Weller, Württ. Viertel jahrsh. 1898, 6. 321. 26Mit späterer Martinskirche, 
siehe Hoffmann, Blätter für Württ. Kirchengeschichte 1924, 3/4 6.99 Das Bort 
„alah" bebeutet germanisches Heiligtum. Über all bie fränkischen Sartins- 
firchen siehe G. Hoffmann, Kirchenheilige in Württemberg, <5.14 unb 284 — 3g 
ben Bericht über bie jchwäbisch-fränkische Stammesgrenze in diejem heft. - Ob Die 
von 8. Bitzer (Alter ber württ. Ortschaften, 1928) zusammengestellten gIs 
namigen3ngengruppen,bieim heutigen Württ. grauten einerseits unb im 
schwäbischen Gebiet andererseits auffallenb sic entsprechen, dahin zu beuten lind, 
daß ums Jahr 500 bor ben fränkischen Siedlern aus Württ. grauten rudflutenbe 
Alamannen sic innerhalb bes schwäbischen Brudergebiets wieber nicbergelaffen 
haben ober ob bie württembergisch-fränkischen Sngenorte umgekehrt vordem als 5 
leger solcher im schwäbischen (alamannischen) Gebiet gelegenen Orte 31 betrachten 
finb (Auszug unb Neusiedlung von Sungmannschaft!), sei dahingestellt. $ enb 
sprechen sich: am Kocher: Enslingen und Geislingen, hier wie im npTE- 
lieben Ries nur 3 km auseinander; Wülfingen unb W ä c 1 i n g e n , „ebenfalls 
entsprechend im nördlichen Ries; Döttingen unb Rüblingen, entprecen. 
auch iu ber Heidenheimer Gegend; in ber 8 a g ft g e g e n b : 2 u I f i n g e nun® 
Heuchlingen, entsprechend Mulfingen unb Heuchlingen an ber Bein (Srels 
Aalen); an ber Tauber: Nöttingen unb Creglingen, entiprechent Ab- ZA 
tingen unb Bertingen (Lautumstellung) am Riestand, gerner finden sich im chmd- 
bischen (alamannischen) Gebiet Entsprechungen für bie zerstreut liegenden wurttem= 
bergisch-fränt ischen Orte Möglingen, Gröningen unbodd.’nge n. 
29 Weller, Württ. Geschichte, S.21, unb Veec, 6.110. 30 K. Weller, Ansiedlungs: 
gefliehte ber Ohringer Landschaft, S. 6 unb 7. 31 Die Srüh H d b l ungen meist 
gekennzeichnet durc bie Endung =heim: besonders start sind sie vertreten im 
Nledargebiet, wo ihnen u. a. auch Jachenau (782 Bacherheim, später —acenbeim, 
11 km nordöstlich Neckarsulm) unb Offenau (766 Offenheim, 9 km nordweitlic 
Nedarjulm) zuzurechnen finb. Sie fehlen im Welzheimer Wald ganz (Bezbeim 
helfet alt Wallenzin), ebenso in ben Limpurger Bergen, ben Löwensteiner unb da den- 
burger Bergen ausser Blindheim, bas schon im 4. Sahrhundert. einen ocazfun’ 
römischer Kupfermünzen aufweist; bie -heimorte treten bann erst wieber auf in —Der- 
unb Untersontheim, Talheim unb Westheim (Ableger her Stöckenburg, von Htod- 
beimerburg), weiterhin am Kocher in Ober- unb Untermünkheim, Scheuerheim (oceu- 
rachshof heute) unterhalb bes durc Reihengräber belegten Künzelsau, unb in 
heim (abg.) oberhalb Niedernhall in ber Nähe bes durc Reihengräber belegten 
Griesbach, Gochsen (GNzzisheim) unb öbbeim (Reihengrab), an der oberen —911 
in Zagstheim, Ongersheim (Ngr.), Crailsheim unb ben in der Nähe liegenden Onolj- 
beim, an ber Maulac gelegen, nach ber ber Maulachgau seinen Ramen hat, ferner 
Surheim, heute Saurach, unb Bronnolzheim; bie -heimorte haben in der ratls- 
heimer Sarot sogar bie Berge erstiegen mit Blindheim (jetzt Blindhof) unb "iegers- 
beim; sie finben sich bann an ber Brettac in Brettheim unb Kleinbrettheim, ferner in 
Suchilheim (heute Heuchlingen; W..B. I, 272, genannt 1054 als Duchilheim, ferner 
1409 als Huchelheim, „Württ. Franken" 9,30) unb Specheim bei Schmalfelden, an
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der Sagst weiterhin in Altkrautheim, Klepsheim (heute Klepsau, badisch), Witters- 
heim (genannt 775, heute Widdern), Herbolzheim, Obergriesheim (Rgr.), Untergries- 
beim und Huchelheim (Kreis Neckarsulm, siebe „Königreich Württemberg" I, 525, 
genannt 1222; siebe auc Huchelheim in Frohnhauser, Geschichte ber Reichsstadt 
Wimpfen, S. 90 und 128), ferner in Nvigheim (Rgr.). On der Weinsberger Gegend - 
findet sic als einzige solcher fränkischen Siedlungsorte Granzesheim (genannt 1037, 
beute Grantschen). An der mittleren un d unteren Sauber sind die frän- 
tischen alten =heimorte wieder besonders start vertreten: Tauberrettersheim (bayer.), 
Schäftersheim, Weikersheim, Elpersheim, Markelsheim, Sgersheim, Mergentheim 
(Ngr.). Die obenerwähnten Blindheim (Kreis Hall und Kreis Crailsheim) beuten 
wohl in ihren Namen auf alte Verspottung, ba diese Orte auf unergiebigem Boden 
angelegt sind unb sic auc nicht weiter entwickelt haben (siehe Weller, Die Besiedlung 
bes württ. Frankenlandes in deutscher Zeit, Bes. Beil, des Staatsanzeigers 1923, 
Nr. 6, S. 82). Zu ben ältesten wohl schon alamannischen Siedlungen gehört auch 
bas 797 schon genannte Helmbund (Helmanabiunde) im Brettachgau, ein aus bem 
Flurzwang ausgeschnittenes Gut eines hochadligen Geschlechtes (siehe K. Weller, An- 
siedlungsgeschichte ber Shringer Landschaft, 6. 5, unb Bes. Beil, bes Staatsanzeigers 
1923, Nr. 5). Die Siedlung ging später ein, als im 14. Jahrhundert auf ihrer Nar- 
fung die „neue Stadt Helmbund", Neuenstadt an ber Linde, gegrünbet wurde. Die 
Orte mit ben Endungen =ingen unb =heim sind so nicht bie einzigen alten Siedlungen 
ber württembergisch-fränkischen Landschaft gewesen, wenn erstere auch in frühester 
Zeit überwiegen unb vorwiegend in ben Flufztälern liegen unb bie weitere Besiedlung 
sic nur sehr langsam über bie Hochflächen zwischen ben Flüssen ausgebreitet haben 
wirb. Aus frühen urkundlichen Erwähnungen unb aus bem Auftreten von Reihen- 
gräbern wie auc aus ber Tatsache, das alte Pfarreien ober Kirchen mit ihnen vet- 
bunben sind, bürfen wir zu ben alten Siedlungen auc einen Heineren Teil mit ber 
Endung = f e l b ober = f c l b e n rechnen: Sagstfeld unb Bitfeld westlich bes einstigen 
römischen Grenzwalls, östlich von ihm Michelfeld, Noszfeld, Haßzfelden unb Ninder- 
selb (siehe Weller, Bes. Beil, bes Staatsanzeigers 1923, Nr. 5, S. 70). 32 Neue 
Funde fränkischer Gräber mit golbener unb silberner Rundfibel, durchbrochener Zier- 
scheibe, Glas- unb Bernsteinperlen, römischen Anhängemünzen, Beinkämmen, Glas- 
bechern unb -schälchen, Holzeimer (siehe SB. NF. 8,128). 33 Reue Funde SB. NF. 
8,127. 31 Neue Funde: Beinkamm, Denar, Glasperlen, Spinnwirtel, Messer u. a. 
(83. 78. 7,68). 35 Neue Funde SB. NF. 8, 133. 36 3 St elettgr über am Anstieg 
ber Talsohle 1933; bas Fundberichte 8,31 erwähnte baraus geborgene Schwert ist 
ein Langsar, jetzt im Heimatmuseum Künzelsau. 37 Geborgen vom Histor. Ver. f. 
Württ. Franken durc Kost, Funde mit Schädel im Keckenburgmuseum in Hall (SB. 
N8. 8,126). 38 Wenn nicht, was wahrscheinlich ist, eine Verwechslung mit Grab- 
bügeln früherer Seiten vorliegt, wie dies 3. B. bei Otterbac (Tüngental) ber Fall ist, 
wo aulus-Gradmann („Kunst- unb Altertumsdentmale" 1907, S. 113) Reihen- 
gräber melbet, bie sic nun als Grabhügel älterer vorgeschichtlicher Zeit herausgestellt 
haben. 39 Fehlt bei Beec; bie Letten sind versuchsweise unter Mitverwendung bes 
Kreuzchens unb mitgefundenen, wohl nicht zur Kette gehörigen Tonperlen wieder- 
bergeftellt worben von A. Herrmann nac ähnlichen rheinischen Letten (nac Ger- 
mania 1933, S. 205 unb Lindenschmitt, Altertümer in heidnischer Vorzeit I, Heft IV, 
Tafel 7). Der Frankenkönig Chlodwig selbst soll in ber siegreichen Schlacht von 496 
gegen bie Alamannen am Rhein zum Christentum übergetreten fein, wie ber fränkische 
Geschichtsschreiber Gregor von Tours (Hist. Franc. II, 30) erzählt. 40 Sm Kecken- 
burgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken in Hall; Abb. Beeck, Tafel 77 B 13. 
21 Viele Funde in ber Altertümersammlung Stuttgart, sehr schön auch im Museum 
für Völkerkunde in Berlin, ein kleinerer Teil im Keckenburgmujeum in Hall (u. a. zwei 
Frauenschädel) unb im Crailsheimer Heimatmuseum. 42 Abb. ber Sngersheimer unb 
ber Sontheimer Buckelfibel bei Veed, Taf el 27,15 unb 30,7; gute weitere Reihen- 
gräberfunbe bes Heilbronner unb Neckarsulmer Gebiets in ben bortigen Museen. 
43 Aodungsorte Not am See, Rutbac (jetzt Reubach), (Ober- unb Unters Eichenrot, 
"eupoldsrot, Atzenrvd. Gerodet ist sicher auc worben von bem frühgeschichtlic be- 
deutenden Unterregenbach a. d. 8. aus, bas karolingische Krypta besitzt. 4* S t o c = 
heimburg, „Stocheimaroburg" im 9. Sahrhundert genannt, siehe Öveszler, „Hall 
am Kocher", S. 29, unb K. Weller, „Das Alter ber Störfenburg", Zeitschr. bes Histor. 
Ber. f. Württ. Franken, NS. Heft 14, S. 37. 45 Siehe Weller, „Die Ansiedlungs-
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geschichte des württ. Franken rechts vom Neckar", Württ. Vierteljahrsh. 1894, und 
„Die Besiedlung des württ. Frankenlandes in deutscher Zeit", Bes. Beil, des Staats- 
anzeigers 1923, Nr. 5. 46 Schumacher, „Württ. Vergangenheit", S. 10 ff. 17 A. a. 
O G 18 ff.; Mergentheim wohl in Anlehnung an einen fränkischen Königshof ent- 
wickelt, 1058 Sitz eines Untergrafen des Taubergaus (siehe Schumacher, „Württem- 
berg” 1930, S. 503). 48 Durch Georg Müller (Mergentheim) in derMaurus-Beber- 
Straze; Funde jetzt im Heimatmuseum Bad Mergentheim. 8 Die ‘ e r I e (siehe 
Abb. 18) entspricht genau einer gleichen aus einem alamannischen Frauengrab von 
Heidelberg-Kirchheim (Kurpfälzisches Museum Heidelberg) und ebenso einer solchen 
im Museum für Urgeschichte in Weimar, dort als altthüringischer Spinnwirtel ge- 
beutet (C. Schuster, „Das Museum für Urgeschichte zu Weimar" 1928, ©. 118). 
50 Enthält genau bis in alle Einzelheiten dieselben K r e i s ft e m p e ID e r 31 e = 
rungen mit ben rec tw in11 ig gefrcu 31cn O ur c meffcrn barm 
in derselben Anordnung wie bas Gewicht von Ochsenhausen, bas bamit, troß ber auf 
bem Gewichtboden stehenden Zahl, ebenfalls völkerwanderungszeitlic fein muß (53. 
NF. 7, Tafel 22,3). Damit bürste auc ber Lorcher Lichtstoc derselben Tafel völter- 
wanderungszeitlic fein, bamit auc bie im Alamannenwert abgebildeten Eichtitvc e, 
was früher unrichtigerweise bezweifelt worden ist. Ein alamannischer Topf von Ober- 
stotzingen (Kreis Ulm, im Museum Ulm) zeigt dasselbe Kreisstempelmuster mit ein- 
begriffenem Kreuz (Radkreuz), wie ber von Mergentheim erwähnte. 'Dieselbe Zler- 
form (Sinnzeichen bes Sonnenrabes) auc auf bem römischen Weihestein für die 
Nymphen vom Kastellort Öhringen, in Stein in Kerbichnittart gehauen (Abb. 
Saug-Sirt, S. 625). Das Nadkreuz (Speichenkreuz) ist schon in ber vberitalieniichen 
Hallstattzeit als Sonnensymbol in ähnlicher Verwendung wie im bronzezeitlichen Gers 
manischen (mit Pferd) verwendet (siehe E. Sprockhoff, Germania 20, 1936, ©. 5 
Abb 8 unb S. 4 Abb. 7). 51 Veed, S. 179. 52 Beed, S. 180. 53 Beed, ©. 179. 
51 Geborgen 1936 durc Georg Müller (Mergentheim). 55 Srühmittelalter- 
[ ic c Steinplatten gröber mit Sfe I e11en ohne Beigaben haben 
manche alten Sieblungen des württ. Frankenlandes ergeben, neuerdings, wiees 
scheint, Dörzbac a. b. 8. (Mitteilung Wallrauc 1936), ferner November 1935 
Dörrenzimmern (Kreis Künzelsau) Skelettplattenkindergrab in ber Nähe ber 
Kirche. 86 Alte vorgeschichtliche unb germaniic-frühdeutice 
Überlieferung, bie zum Teil bis in bie jüngste Seit besonders im Landvolt sic 
wirksam zeigt, wird vom Verfasser in ber Zeitschr. bes Histor. Ber. f. Württ. Franken 
in einem ber folgenben Hefte in befonberem volkskundlichem Aufaß an Zahlreichen 
Beispielen aufgewiesen werden.

Nachtrag zu Seite 31, Linie 3 von unten, unb zu Anm.76: Sn bem Rösener Dorf
im „Haspach” fanb Fr. Dörr (Hall) beim Absuchen des vom Regen abgewaichenen 
Aushubs einer 1936 durc Grabung untersuchten N ö f f e n e r 5 ü 11 e n ft e 11 e b e r 
S i e b l u n g im „$ a f p a ch" (Hall) doc noc einen piralferamiscen 
Randicherben ber Seit 2, so dasz dieses Dorf nun doc auc als gemischt an- 
gesehen werden mufz unb vermutlich mit bem nördlich anstoszenden gemischten spiral- 
teramisch-rössenschen Dorf auf dem.Wolfsbühl" (siehe Seite 32 Linie 3) zusammenhängt.
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Äber die Ausgrabung von 3 Grabhügeln im Waldteil
SrofWeilershol; bei Triensbac (Kreis Crailsheim)
Mit Bemerkungen über topographische Eigentümlichkeiten von fränkischen Grab- 
hügelgruppen sowie über Ethnologie und Ritus ber fränkischen Urnenbrand-

gröber ber Hallstatt-C- unb -D-Stufe

Von Ludwig Wunder

1. Lage

Die seit langer Zeit bekannten Grabhügel bilden eine Gruppe zu 24 unb
eine Gruppe zu 8 Stück, welche etwa 200 m voneinander entfernt in dichtem
Hochwald liegen, unb zwar nordwestlich von bem Weiler Weilershof unb nord- 
westlic von bem Dorf Herboltzhausen. (Abb. 1 unb Tafel IX, 2.)

Abb. 1. Lage ber Grabhügel ber westlichen Gruppe im Sroszen Weilersholz.

2. Fundbericht über die Ausgrabung ber Grabhügel XIII, XIII a unb IV 
an Ostern 1934

Vorbemerkung über bie Grabungsmethode:
Die ©rabungsmetbobe war bie von meinem Vater unb mir angegebene, 

vom bayerischen Landesamt für Denkmalspflege als amtliche ©rabungsmetbobe 
übernommene Wint elbrett-Methode. Sie ist beschrieben zuletzt in „Germanien", 
1936, Heft 1 (vgl. auc Zeitschrift für Ethnologie, 1903, Heft 1, S. 151-153).
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Sc lasse nun den Fundbericht folgen:
Die Hügel XIII, XIII a und IV wurden wegen ihrer starken Defährdbung 

vom Landesamt für Denkmalspflege für die Ausgrabung und Untersuchung 
freigegeben, nachdem der Besitzer des Waldes, Freiherr Curt d  o n 
Crailsheim a u f S c I o sz Hornberg, in liebenswürdigster Weije die 

Ausgrabung gestattet batte.
Hügel XIII hatte etwa 15 m Durchmesser und war durc eine von Südweit 

nac Nordos ihn durchziehende Waldschneise in feinen mittleren Partien dem 
Erdboden gleichgemacht. Auszerdem war in dem südöstlich Don der Schneije

Abb. 2. Brandurne mit Gefäszen 5 a, 5 b und 5 c und Bronzenadel 5 d 
aus Hügel XIII.

stehen gebliebenen Seil von den Bauern vor Sahrzehnten eine Grube für 
gefallenes Vieh eingebaut worden, in welcher eine ganze Kuh und darüber ein 
ganzes Schwein gefunden wurden. Der Hügel enthielt zwei bemerfensmerte 

Funde: . . _
Der eine war ein viereckiger, gewaltiger Steinkran von etmd 972 m

(Seitenlange. , „ .
Der andere Fund ist eine auszerhalb dieses Steinkranzes, im allerdußeriten, 

nordöstlichen Rand des Hügels, % m unter bem Erdboden vorgefundene Btanb- 
urnenbestattung. Der Hügel enthielt auszer bem viereckigen Steinfranz über- 
haupt keinerlei (Steine unb war nur aus sandigem Lehm errichtet. Die Bran 
urne war ganz mit weiszgebrannten Menschenknochen gefüllt unb enthielt 
auszerdem bie brei Tongefäfze 5 a, 5 und 5 c, sowie eine Bronzenabel 5 d. 

(Tafel VIII, 4 unb Abb. 2.)
Hügel XIII a, wenige Meter südwestlich Don XIII, war eine gan3 niedere 

Erhöhung Don nur etwa 6 m Durchmesser, bereu grösster Seil durch bie er- 
wähnte Waldschneise ebenfalls eingeebnet war. Der Hügel mochte ursprünglich 
etwa 70 cm hoc gewesen sein. Er enthielt etwa in ber Mitte in 50 bis 60 cm
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Abb. 3. Abb. 4.
Gefäfze 5 b und 5 c aus Hügel XIII.

unter dem Niveau des äuszeren Bodens ein La-Tène-Eisenschwert von 81 cm 
Länge, welches in der Richtung der Nordsüdlinie lag. Griff im Süden. 
(Abb. 13.) 30 cm rechts, neben ber Mitte des Schwerts, lag ein underzierter 
und glatter Bronzering von rundlichem Profil. Weitere Bronzespuren be- 
fanden sic südlic in der Nähe des Schwertgriffs. Etwa 35 cm höher und 
etwas nördlic vom Schwert fanden sic unter zwei bieten Steinplatten einige 
Gefäfzscherben unb starte Kohlenspuren. Weitere Funde enthielt ber Hügel 
nicht. Auc war er sonst ganz steinfrei. Ein Steinfranz mar nicht vorhanden.

Hügel IV hatte 19 m Durchmesser unb mochte ursprünglich eine Hohe von 
2 bis 2% m gehabt haben. Die ganze nordwestliche Hälfte des Hügels mar 
abgetragen. Es ist nicht sicher, ob dies durch Bauern geschehen ist, welche 
Lehm holten, ober durch ben Arzt Dr. Hammer, ber am Beginn des 19. Sahr- 
hunderts im Weilersholz Ausgrabungen machte.

Der Hügel mürbe mit Hilfe bes Crailsheimer Arbeitsdienstes (Gruppe 264) 
unter tätiger Mitwirkung bes (Stabsleiters Oberstfeldmeister Mümmele in brei 
Jagen vom Umfang her vollständig bis auf bas südwestliche Drittel, auf 
welchem einige Bäume standen, abgetragen. Dabei ergab sich, daß er gleich- 
falls wie Hügel XIII einen gewaltigen viereckigen Steintranz enthielt, ber 
besonders schön im Torben unb Osten zutage trat. Der übrige Hügel beftanb 
fast nur aus Lehm. Nur an einer Stelle, dicht westlich neben ber Mitte, mar 
etwas über ber Hohe bes äuszeren Erdbodens ein aus weizen Muschelkalk- 
platten eingelegtes Steinpflaster von etma 6 bis 8 qm Ausdehnung. Unter ben 
Steinen dieses Pflasters, bas nur etma 10 bis 15 cm biet mar, lagen in eine 
Brandschicht eingebettet bie Trümmer von 5 bis 6 Jongefäfeen unb zugleich 
zwischen ben Holzkohlestückchen verstreut weiszgebrannte Knochenreste. An 
zwei Stellen fanben sic auc Bronzespuren. Die Tongefäsze stauben wahr- 
scheinlic in einer geraben ober leicht bogenförmig gefrümmten Linie. Das 
schönste von ihnen ist eine schwarze (jedoc nicht graphitierte) Fuszichale mit 
auf ber Auszenseite eingeritzten Punttlinien. (Abb. 11.) Auszer bem Stein- 
kranz unb diesem Steinpflaster enthielt ber Hügel feine Steine. Etwa 4% m 
südöstlich von ber Mitte mürbe etma in berfelben Höhe mie bas Steinpflaster 
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mitten im harten Lehm ein fast erhaltenes Tongefäßz gefunden, das sic von 
den übrigen vorgeschichtlichen Scherben duc die geringere Scherbendicke, die 
harte Beschaffenheit der Scherben und durc deutliche Drehrillen unterschied. 
Es scheint ber La-Tène-Zeit ober vielleicht sogar bem Mittelalter anzugehören. 
Weitere Funde enthielt ber Hügel nicht, aufzer vielen zerstreuten Scherben, bie 
offenbar von bcn früheren Ausgrabungen des Hügels herrührten.

3. Typologie
Wir lassen zunächst bie typologische Beurteilung ber Funde folgen:
Die Brandurne des Hügels XIII (Abb.2 unb Tafel VIII, 4) entspricht 

in ihrer Form ben grösseren Brandurnen ber frühen Eisenzeit. Segen eine 
Zuteilung zur jüngsten Bronzezeit sprechen folgenbe Umstände:

1. Der Sonkessel hat seinen eigentlichen Bauc t n i c , sondern nur eine 
Bauc w ö l b u n g.

2. Die grösste Auslabung befinbet sich bei Bronzezeitgefäszen fast stets 
unterhalb ber Höhenmitte, bei unserem Tonkessel oberhalb.

3. Die Gcherbenmasse ber reinen Bronzezeitgef äsze ist meist fein geschlämmt, 
bie unseres Tonkessels ist mit grobem Sand vermischt.

(Igl. dazu: Kraft, Kultur ber Bronzezeit, Augsburg 1926, S. 42.) Für bie 
beiben gehenkelten Gefäfze 5 b (Abb. 3) unb 5 c (Abb. 4) gilt bezüglich bes 
Bauchtnidks unb feiner verhältnismässigen Höhe dasselbe; aufzerdem sind bie 
Henkel von Bronzezeitgefäszen in meitaus ben meisten Fällen so tief angebracht, 
dasz sie nicht in ben Gefäszrand übergeben. Diese Anorbnung ist vielmehr in 
ber Eisenzeit bie Regel.

Die Fuszichale 5 a (Abb. 5) ist ein sehr primitiver Vorläufer ber weiter 
unten zu besprechenden Hallstattfuzichalen. 3n Gerlinden westlich von München 
mürben in Gräbern ber Arnenfelderbronzezeit zwei ganz gleichgestaltete Fuß- 
teller gefunben (Birkner, Ar- unb Vorzeit Bayerns, München 1935, Tafel 11, 
S. 112). (Abb. 6.) Auch grofze Urnen ähnlich unserer Brandurne mürben bort 
gefunben. Sm Brandgrab von Mergentheim treten ebenfalls ähnliche Formen 
auf, fehlen aber ganz in ben 200 Bronzezeitgrabhügeln ber schwäbischen Mittel-

(linfs). Fuszichale 5a (Fufzteller) aus der Brandurne des Hügels XIII. — Abb. 6 (rechts). Fufztel 
aus einem Arnenfeldergrab von Gerlinden bei München.

8 Württembergisc Franken
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alb und ebenso völlig in der Wasserburg Buchau, die sonst der gleichen Zeit 
zugeschrieben wird. Die Mergentheimer Ajchenurne unterscheidet sic von der 
unsrigen durc ihre bronzezeitliche Form (Bauchtnic unter der Urnenmitte).

Om östlich anstofzenden bayerischen Franken wurden bei Engeltal, östlich von 
Nürnberg, in drei tleinen Hügeln, % m unter dem Niveau des äuszeren Bodens, 
Urnenbrandbestattungen festgestellt (Abhandlungen ber Naturhistorischen Gesell- 
schaft Nürnberg, XV. Band, Heft 3), welche einen dritten, von Weilersholz unb 
Mergentheim verschiedenen Typus barstellen: in einer dünnwandigen, sehr sein

Abb. 7. Urne mit 3 Brustwarzen-
buckeln aus Hügel IV.

Abb. 8. Ziegelroter Tonkessel 
aus Hügel IV.

gearbeiteten, graphitierten Urne von Hallstattform, bie mit einer umgestürzten, 
ebenso sein gearteten, graphitierten Schüssel zugedect war, lagen weiß- 
gebrannte Menschentnochen unb Bronzen (Ringe, späteste Sappenbeile, ein- 
schneidiges Bronzemesser, halbmondförmiges Rasiermesser), aber feine Heineren 
Songefäsze. Dieser Ritus unb bie Art ber Metallbeigaben schlieszen sic aufs 
engste an bie Brandurnen von Villanova an unb beuten aus eine Juwande- 
rung dieser Urnenseiberleute von Oberitalien über das Donaugebiet. Die 
graphitierten Urnen gehören auc ihrer Form nac (a. a. O., Tafel 9) bem 
Sallstattkulturkreis an.

Ein nennenswerter zeitlicher Unterschieb zwischen diesen brei verichiedenen 
Oppen ber Urnenbestattung ist wohl nicht anzunehmen; die Schwierigkeit liegt 
aus ethnologischem Gebiet: bie verschiedenen Riten sönnen nur durc Zer- 
mischung ber zugewanderten Urnenseiberleute mit ben Trägern einer ortsfesten 
Hallstatt- ober späten Hügelbronzezeitfultur entstauben sein. Die Weilers- 
boller unb Mergentheimer Urnenselberleute sind wohl vom Rhein, bie Engel- 
taler von Osten ober Südosten gefommen.

Aus ben Scherben unterhalb des Steinpflasters in $ ü g e l IV wurden 
5 Gefäsze wiederhergestellt: eine steilhalsige schwarze Urne mit 3 Brustwarzen- 
buckeln (Abb. 7), ein grober, ziegelroter, dickwandiger Tonkessel mit scharfer
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Randprofilierung (Abb. 8), ein Keiner schwarzbrauner Napf (Abb. 9), eine 
Keine flache Henkelschale, ziegelrot, dünnwandig (Abb. 10) unb eine schwarze, 
elegant profilierte Fuszschale (Abb. 11), bie auszen mit doppelten unb drei- 
fachen eingestochenen unttreihen verziert ist.

Auszerdem fanb sic ein Bodenstüc eines schalenartigen Songefäfees, welches 
mit 5 von einem pfenniggroben Mittelflec strahlenförmig nac augzen laufen- 
ben, in ben Ton leicht mit bem Singer eingedrückten (Streifen verziert ist.
(Sasel VIII, 3.)

Endlich enthielt ber Hügel an einer anberen Stelle 4% m südöstlich von ber 
Mitte, tief in ben barten Lehm gebettet, ein graues, dünnscheibiges, auf ber 
Drehscheibe hergestelltes Gefäfz mit leichter Ausbauchung unb mit schwach aus- 
ladendem Rand.

Abb. 9. Abb. 10.
Napf unb Henkelschale aus Hügel IV.

Die Buckelurne ist ohne Zweifel eine Form, welche ber späten Bronzezeit 
nahesteht. Doc kommen ähnliche Buckel auc in Hallstatt C, 3- B. in 6 e = 
meinlebarn in Nieder Österreich vor. Der eine der drei Buckel, welcher mit 
Umgebung erbalten ist, zeigt um bie Buckelwarze ein vertieft hängendes, ooales 
Selb unb erscheint dadurch als Nachbildung ber Brustwarze eines Mädchens. 
Die Urne ist tiefschwarz, aber graphitiert unb bat ausser einer horizontal her- 
umlaufenden, eingetieften Punktreihe feine Verzierung.

Der grobe, ziegelrote Tonkessel steht durc Form unb Randprofilierung 
ganz aufzerhalb des Formenkreises ber schwäbischen Bronzezeitgefäsze. Er ist 
eine späte Hallstattform. Auc ber fleine, schwarzbraune Napf bat in ber 
Geramis ber fränkischen Hallstattgrabhügel viele Seitenstücke. Die dünnwandige, 
ziegelrote Henkelschale wurde von württembergischen Sachverständigen als 
bronzezeitlic angesprochen. Dagegen ist zu sagen, daß genau gleiche unb ähn- 
liche Formen im benachbarten bayerischen Franken zum typischen Inventar ber 
Sallstatt-C-Bestattungen gehören (3. B. Beckersloh, Hügel V, VI, VII, 111, 
XI, XIII; Alfalter; Hirschberg, Hügel I Nr. 69 a, Hügel II Nr. 21 ujw.) unb 
sic im bayerischen Gebiet in ben Bronzezeithügeln niemals finben. Kraft 
bezeichnet in feiner „Kultur ber Bronzezeit" bie dünnwandigen, hellroten 
Becher als selten, führt in ben Abbildungen (Sasel XLVI, 5 und XL, 6,7 
sowie XXXIX, 4, sowie L, 1) ganz anbere Formen an unb bezweifelt ausdrüd- 
lieb ben bronzezeitlichen Charakter von zweien dieser Gefäsze (S. 45).

8*
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Die schwarze Fuszichale ist das Prachtstüc des Hügels IV und 
der Sammlung des Heimatvereins Crailsheim. Es sann nicht bezweifelt werden, 
das ihre elegante Form mit dem hohlen Fusz und den geschweiften Rändern 
ber Schale unb des Fuszes eine Nachbildung einer Bronzeschale ber Hallstatt- 
C-Stufe ist, wie sie etwa von . Göszler bei Tannheim gesunben wurde.

On ben Grabhügeln des benachbarten bayerischen grausen sinb tönerne 
Fufzschalen ber Hallstatt-C-Stufe häufig: Beckersloh, Hügel IV (2 Stüc), 
Beckersloh, Hügel VIII (wahrscheinlich 3 Stüc), Beckersloh, Hügel III Nr. b, 
Beckersloh, Hügel IV (2 Stüc). Sie gehörten zu m Teil bereits ber letzten, 
von La-Tène-Formen beeinflußten Hallstatt-D-Stufe an. Diese Schalen sind 
durc bas Fehlen ber Schweifung des Randes unb Fuszes als einfachere 
Formen gekennzeichnet (Abb. 12), so baß wir bie Nußschale von Hügel IV 
(Abb. 11) getrost zur La-Tène-Zeit rechnen bürfen, um so mehr als sie auc 
nicht mehr, wie bie fränkischen H 3= unb H 4-Schalen graphitiert ist. Für bie 
Punktreihenverzierungen (gestrichelte Reihen) ber Triensbacher Fupzschale 
haben wir fein Seitenstüc finben sönnen.

On dieses Zeitbild ber beginnenben ober mittleren La-Tène-Zeit fügt sich 
ber merftvürbige Fund des Scherbens (Tafel VIII,3) mit bem Sonnenstrahlen- 
Ornament ein. Sonnen- unb Strahlenkranzdarstellungen gehören in ber britten 
Hallstattstufe ber benachbarten Hügel Mittelfrankens zu ben wesentlichsten 
Zeitmertmalen.

Auffallend unb auf ben letzten Abschnitt ber Hallstattzeit unb ben Beginn 
ber La-Tène-Zeit hindeutend ist bas völlige Fehlen bes Graphitschmudks. Es 
wurde auch nicht ein einziges graphitiertes Scherbchen gesunben.

Die Bronzespuren machen ben Eindruck, als ob sie von bünntvanbigen 
Hohlringen herrührten.

Zusammenfassend sann gesagt tverben:
Der typologische Befund bes Scherbenplatzes in Grabhügel IV spricht, 

höchstens mit Ausnahme ber Buckelurne, für bie Übergangszeit zwischen Hall- 
statt- unb La-Tène-Zeit.

Nun bleibt noc bas ganze flache, niebere Grabhügelchen XIII a. Es ent- 
hielt einen typologisc ganz einbeutigen Fund: ein eisernes La-Tène-Griffdorn-

Abb. 11. Abb. 12.
Abb. 11. Schwarze Fuszichale aus Hügel IV. — Abb. 12. Fuszichale aus einem Spät- 

hallstatthügel (Hügel III b) von Beckersloh (Unterfranken).
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Abb. 13. Eisernes La-Tène-Schwert mit Scheide und Bronzedrahtring aus dem 
kleinen Grabhügel XIII a. 

schwer mit eiserner Scheide, an der sic oben eine breite Schlaufe befindet. 
(Abb. 13.) Das Schwert ist 81 cm lang. Neben dem Griffdorn lagen 5 kugel- 
runbe Eisenknöpfe, bie jedoc nicht ben Eindruc von Nageltöpfen machen, 
sondern eher von runben Knöpfen, mit welchen vielleicht ein Lederüberzug über 
ben Holzgriff geknöpft war. Ein Stüc einer eisernen Pfeilspitze, ein Heiner 
Eisenring unb ein Stüc eines eisernen Messers lagen neben bem Griff, ein 
dünner, unoerjierter Bronzedrahtring (in Abb. 13 unten) lag 30 cm rechts 
neben ber Mitte des Schwertes, bas bie Form ber Mittel-La-Cène-Schwerter 
bat.

4. Ethnologie unb Ritus
A. Steintränze. Ethnologisch verdienen bas gröfzte Interesse bie beiben 

vieredigen Steintränze in Hügel XIII (Tafel VIII,2) unb Hügel IV. 
Bisher sind in ber Literatur, soweit ic dies übersehen kann, vieredige 
Steinkränze überhaupt nicht genannt. Wenn ein Steinkranz erwähnt wird, 
gilt seine runbe Form — entsprechend ber runben Gestalt ber Grabhügel 
als selbstverständlich. Solche runbe Steintränze wurden von mir beobachtet 
am Umfang eines Riesenhügels von 30 m Durchmesser bei Langenzenn unb 
an einem Hügel bei Walkersbrunn, beibes in Mittelfranken. Es waren bie 
einzigen unbestreitbaren Steinkränze bei 60 von mir abgegrabenen Hügeln. 
Hörmann bestreitet für Nordbayern bas Vorkommen von Steinftänzen über- 
haupt unb betrachtet sie einfach als Umfang bes aus Steinen aufgeschichteten 
Hügelkerns (Abhandlungen ber Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg, 
21. Band, 2. Heft, S. 71). Er hat sie in feiner Monographie über bie brüte 
Hallstattstufe (a. a. 0., 5. Hest) überhaupt nicht erwähnt. Diese Auffassung ist 
jedoc bestimmt nicht allgemein gültig: in „Germania" 1936, Heft 2, sind allein 
zwei Steintränze aus Hügeln abgebilbet (S. 90 unb Tafel 32). Ein weiterer 
— sogar boppelter —• runber Steinkranz ist in ber „(Germania 1936, Heft 1, 
Tafel 17, abgebilbet (Dauborner Hof, Kreis Speyer). Der Hügel ist Mittel- 
La-Tène, mit einer 2 m hohen Steinsäule bekrönt. Runde Steinkränze gibt 
es von ber Bronzezeit bis zur La-Tène-Zeit. Dagegen scheint der quadratische 
Steinkranz von Weilersholz einzigartig unb bisher noc ohne Seitenstüc zu 
sein. Er ist um so ausfallenber, als bie Hügel von Weilersholz im Gegensaß 
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zu den benachbarten Hügeln bayerisch Frankens sonst ganz steinfrei waren, 
was bei den Hügeln des württembergischen Unterlandes häufig zu sein scheint 
und, wie schon die Unterschiede in den Urnenbrandgräbern, auf einen Anter- 
schied der Voltsstämme in bayerisch und württembergtsc Franken schlieszen 
läfzt. Denn die Steinlosigkeit ber württembergischen Hügel ist nicht in einem 
geologischen Mangel an Steinen begrünbet.

Die Deutung bei Steintränze ist umstritten unb hängt auf das innigste mit 
ber Deutung ber ganzen Grabhügelanlagen zusammen. Sieht man von 
mystischen Erklärungen (5. B. als Bannkreis ber Geister ber Toten) ab, so 
sann ber Steintranz entweder eine Grabmauer (wenn man ben Grabhügel als 
Einzelgrab betrachtet) aber eine Friedhofmauer (wenn man ben Grabhügel für 
einen Gippenfriedhof hält) gewesen fein. Es gibt aber noc eine britte Möglich- 
feit, bereu Betrachtung für fünftige Untersuchungen zu empfehlen ist: ber Stein- 
tranz sann ben großen Brandplatz des ersten Begräbnisses, auch wenn sic dar- 
aus ein Sippenfriedhof entwickelt hat, eingesäumt haben. Man lieft 3- B. im 
23. Gesang ber Blias, das dieser Brandplat bei ber Bestattung bes Tatroflos 
nicht weniger als 100 Fufz (also 30 m) im Geviert mafz. Dieser Holzstoß 
braucht nur mit einem Steintranz umgeben gewesen zu fein, so märe bie vier- 
edige Anlage ber Steinkränze sofort erflärt. Es ist aber zu beachten, daß 
Homer barüber nichts berichtet.

B. Steinpflaster. Im Grabhügel IV mürben bie meisten Funde unter 
einem dicht unb sorgfältig gelegten Steinplattenpflaster von etma 4 qm Hrösze 
gemacht. (Tafel VIII, 1.) Dies ist ein sehr mertmürbiger unb wahrscheinlich 
seltener Befund. Zwar ist ein Steinpflaster im Ritus ber britten Hallstattstufe 
gelegentlich anzutreffen (Hörmann, Die britte Hallstattstufe, Abhandlungen ber 
Naturhistorischen Gesellschaft, XXI. Banb, 5. Heft, Hügel III undHügel IV 
in Beckersloh), sogar schon in ber Bronzezeit (ebenba, 6. Heft, S. 275). Aber 
in allen diesen Fällen lagen bie Bestattungen ober Leichenbrandreste über 
bem Steinpflaster.

Der Befunb in Hügel IV von Weilersholz unterscheidet sich vom normalen 
Ritus ber britten Hallstattstufe durc zwei Hauptmerkmale:

1. Die Bestattung erfolgte unter bem Steinpflaster.
2. Die zahlreichen Gefäsze finb nicht, mie in H 3 üblich, ordentlic in Reih’ 

unb Glied zur Rechten unb Linken des Toten aufgestellt, sondern 
offenjichtlic ohne alle Sorgfalt hingemorfen.

Bon biefen beiben Merkmalen ist minbestens bas zweite für bie ausgehende 
Hallstattzeit unb bie beginnenbe La-Tène-Zeit kennzeichnend. Also bedt sic 
hier ber ethnologisch-rituelle Befunb mit bem typologischen: Der Hügel IV 
gehört nac Inventar unb Ritus ber frühen La-Tène- 
Zeit an. Dahin bürste bann auch bas obenermähnte seltsame, hartgebrannte 
Gefäsz zu rechnen fein.

C. Die Branbbeftattungen. In jedem ber drei Hügel IV, XIII unb XIII a 
ist eine anbere Art ber Branbbeftattung oertreten. Sm Hügel IV liegen in 
einer biden Brandschicht weiszgebrannte Menschen- unb wahrscheinlich Tier- 
knochen; ein Teil davon in Urnen. Die Bronzen liegen ebenfalls in ber Brand- 
schicht, bas Ganze ist mit einem über 4 qm großen Steinpflaster von nur 8 bis 
10 cm Dicke sorgfältig mit dicht aneinander stofzenden Steinplatten bedeckt;
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Tafel VIII

Grofz-Weilersholz 
bei Triensbac 

(Kreis Crailsheim)

Abb. 1.
Das Steinpflaster im Grabhügel IV.

Abb. 2.
Der viereckige Steinkranz des Grabhügels XIII.

Abb. 3.
Arnenscherben mit „Sonnenstrahlenverzierung" durc 
Fingerstriche, aus Grabhügel IV.

Abb. 4.
Die grofze Arne aus Hügel XIII mit Brandt nochen- 
inhalt, eingelegten Gefäszen und Bronzenadel, Spät- 
bronze- ober Frühhallstattzeit (vgl. auc Abb. 2 
des Textes).

4
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über dem Pflaster finden sic noc vereinzelte Urnenteile, alle der La-Cène- 
Zeit angehörend. In Hügel XIII ist nur ein Urnenbranbgrab auszerhalb 
des Steinkranzes gefunden worden; der ganze übrige Hügel war früher aus- 
gebeutet worden. 3n der grofeen, hallstattzeitlic geformten, aber nicht graphi- 
tierten Urne (Abb. 2 und Tafel VIII, 4) von 45 cm Höhe und 40 cm Durch- 
meffer liegen in zahllosen Stücken die weiszgebrannten Knochen eines Er- 
wachsenen (von Zahnarzt Dr. Knorr in Hall an einem Prämolaren festgestellt) 
unb eines Kindes (an sehr dünnwandigen Schädelteilen festgestellt). Dabei liegt 
eine Bronzenadel ber jüngsten Bronzezeitstufe von 12 cm Länge; ferner enthält 
bie Urne eine Fufzschale aus rotem, grobem Ton unb zwei dunkle, graubraune 
Hent elgef äfze, in welchen auc bei sorgfältigster Untersuchung feine Spur weiszge- 
brannter Knochen zu finden ist. Diese Gefäsze waren zweifellos Speisenbeigabe- 
gefäsze. Speisenreste sonnten weder beim Ausschlämmen des Erdinhalts noc 
bei mikroskopischer Untersuchung festgestellt werden. Der mit destilliertem 
Wasser bereitete Auszug des Lehminhalts dieser Gefäsze hinterließ nac bem 
Filtrieren unb Eindampfen feinen Rückstand. Dagegen enthielt bas Gefäß 5 b 
(Abb. 3) einzelne Lehmtnollen von Haselnuszgrösze, welche nicht — wie ber 
übrige Lehm —- beim Befeuchten sofort zu Brei zerfielen. Sie waren im 
Gegenteil in Wasser auc bei längerem Verweilen fest, obgleich sie nicht ge- 
brannt waren. Die gewaltsame Zerdrückung unb mifroffopif^e Prüfung dieser 
Knollen zeigte ein schleimiges Bindemittel, dessen genauere Natur bisher von 
uns nicht festgestellt werden sonnte. — Die Erde, welche bie weiszgebrannten 
Knochen in ber Haupturne umgab, enthielt diese Knollen nicht unb enthielt 
auch feine Spur eines in Wasser, etroleumäther ober Methylalkohol löslichen 
Stoffes. Es sann also mit Sicherheit gesagt werden, das ber bei ber Bestattung 
ber weiszgebrannten Knochen besa t r o f l o s geübte Brauch, sie in „ge= 
doppeltes Fett" in bie Urne einzubetten, hier n i c t angewendet wurde. Diese 
Knochen finb ohne gehoppeltes Fett eingebettet worden.

Welcher Zeit ber vom viereckigen Steinfranz umschlossene Teil bes Hügels 
angehörte, war nicht zu ermitteln, ba feinerlei Funde nach ber früheren Aus- 
raubung zurückgeblieben waren. — Die britte Art von Brandbestattung zeigte 
ber fast unerfennbar flache unb kleine Hügel XIII a. Zwar mürben feine deut- 
lichen weiszgebrannten Knochenstückchen gefunben; aber bie ganze Lehmerde am 
Grund bes Hügels war von Holzasche weiszgrau gefärbt unb her bünne Bronze- 
ring neben bem La-Tène-Schwert war ganz in Patina verwandelt, wie es nur 
bei ausgeglühter Bronze erfolgt. Es handelt sic demnac um eine Brand- 
beftattung her Spät-La-Tène-Zeit (2. unb 1. Jahrhundert v. Chr.), bie nach 
Schumacher (Siedlungs- unb Kulturgeschichte ber Rheinlande, I. Band, 
S. 120/121) durc „Brand flach gräber unb solche mit nieberem Hügelauf- 
wurf, lange Eisenschwerter mit eisernen ober bronzenen Scheiden" 
gekennzeichnet ist. Damit schliefet sic ber Hügel XIII a an ben Hügel IV an, 
dessen Fufzschale her mittleren La- Tène-Zeit (Schumacher T 3) entspricht.

D, Siedlungsgejchichtliche Bedeutung der Triensbacher Funde. Das Kern 
probiern unb eigentliche Ziel aller Frühgeschichtsforschung finb bie Fragen nach 
ben Volksstämmen, welche bie frühgeschichtlichen Spuren hinterlassen haben, 
unb nach ihren Wanderungen. 3n ben Grabhügeln von Weilersholä-Etiens- 
bac finb wenigstens zwei voneinander unabhängige Volksstämme nachgewiejen: 
Die Urnenfelberleute unb bie Kelten ber mittleren La-Tène-Zeit.



— 121

Von den Arnenfelderleuten wurde schon gesagt, das sie sic wesentlich von 
denjenigen des benachbarten bayerischen Franken (Engeltal in Mittelfranken) 
unterscheiden, so dafz man wohl annehmen darf, daß die mittelfräntischen 
Arnenfelderleute von Südosten, die des württembergischen Unterlands vom 
Rhein her eingewandert finb.

Viel wichtiger sind die Aufschlüsse, welche uns die Triensbacher Grabung 
über die Keltenfrage gibt. Schon längst weiß man, daß bie kriegerischen 
Keltenstämme bei ihren Vorstöszen vom Rhein (Mainzer Becken) her in bcr 
ersten unb zweiten La-Tène-Stufe bie Salzquellen bei Niedernhall auf- 
suchten, wie bie La-Sène-Gräber bei € r i e s b a c beweisen. On S c w ä b. 
Hall mürben in ben Ackeranlagen gewulstete La-Tène-Armringe gefunden. 
Das La-Sène-Schwert von Triensbac aus Hügel XIII a ist eine neue Be- 
stätigung bcr Kelteninvasion im Gebiet von Hal— Crailsheim. Man wird 
nicht fehlgehen, menn man bie Salzquellen von Hall für bas Codmittel hält, 
welches diese Kelten in unsere Gegend zog. Dafür sprechen auch bie ungemein 
zahlreichen Grabhügel, welche sich beiderseits der genannten Straße (von Ehr- 
städt über Rappenau, Wimpfen, Criesbach, Niedernhall, Tall, Slshpfen- 
Crailsheim) finben, zu welchen auch unsere Grabhügelgruppen von Eriensbac, 
Lendsiedel, Maulach, Otterbach, Kirchberg usw. gehören. Nac Schumacher 
reichen diese Grabhügel teilweise bis in bie Bronzezeit zurück, wie wir ja aus 
bem Befund des Hügels XIII ber Triensbacher Gruppe bestätigen sönnen.

Offen bleibt vorläufig bie Frage ber Ko n t i n u i t ä t ber Be 1 i e b l u n g 
unseres fränkisch-hohenlohischen Gebiets. Es bleibt also noch zu untersuchen, 
ob bie kriegerischen Kelten des fünften vorchristlichen Sahrhunderts bie frieb- 
liebenbe Bevölkerung ber Hallstatt-D-Stufe unseres Frankenlandes friegeriic 
unterjocht ober friedlich durchdrungen haben. Für bie erstere Auffassung spricht 
nicht bloss bcr anerfannt kriegerische Charakter jener urkeltischen Stämme, 
sondern auc bie Errichtung zahlreicher Sliehburgen auf feiten ber über- 
fallenen Bevölkerung. 3n ber Nähe von Hall finb solche Sliehburgen 3- 3. auf 
bem Streiflesberg, meiner Ansicht nac auch auf bem E i n fo r n unb 
an zahlreichen anberen Stellen. Auf ber Eintornhochebene befinben sich in ber 
Nähe einer Quelle in ben Waldteilen Sandbrunnen unb Kohthäu 
Grabhügel innerhalb einer unverkennbaren Befestigungsanlage, zu ber wir 
neuerdings sogar Teile ber vorzüglich gebauten Zuf luchtsstrasze aufgefunben 
haben, bie im Gegensatz zu ben heutigen Zugangsstraszen bes Einkorns mitten 
durc ben Wald zieht unb auf bie (gleichfalls vorgeschichtliche) Kohthäustrafe 
ausmünbet. An anberer Stelle mürbe bereits barauf hingewiejen, daß ber 
Charakter des Einkorns als eines uralten, heiligen, Zuflucht unb Schuß ge- 
währenden Ortes auc burd) vorchristliche Sagen wahrscheinlich gemacht ist 
(vgl. „Haller Tagblatt" 1935, Nr. 185 vom 10. August, ferner „Kocherbote" 
[„Die Hutzeltruhe”] 1935, Nr. 7/8). Für bie friedliche Durchdringung ber hall- 
stattzeitlichen Bevölkerung burd) bie gelten (bie allerdings auch ber triege- 
rischen Niederwerfung gefolgt fein kann) spricht bas häufige Vorkommen tel- 
tischer Masken-, Vogelkopf - unb Certosafibeln in ben obersten Schichten bath 
stattzeitlicher Grabhügel. Denn obgleich bie Bauern bcr Umgebung von Sriens- 
bad) sogar rotläufige Schweine unb perlsüchtige Kühe in ben Sippenfriedböfen 
ber Vorzeit bei gesetzt haben, wirb man faum annehmen bürfen, daß bie keltischen 
Eroberer mit ähnlicher Skrupellosigkeit bie Grabhügel ihrer hallstattzeitlichen
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Todfeinde als Bestattungsplätze erwählt hätten, wenn nicht eine völlige Aus- 
söhnung und friedliche Mischung vorausgegangen wäre. Diese Auffassung deckt 
sic im wesentlichen mit dem, was K. Bittel in feiner großangelegten Arbeit 
„Die Kelten in Württemberg" (Band 8 der römisch-germanischen Forschungen, 
Berlin 1934) Seite 118 sagt.

Sc möchte nicht unterlassen, zum Schluß darauf hinzuweisen, baß mir be- 
reits 1900 in ber Grabhügelgruppe von Labersricht bei Neumark in ber 
Oberpfalz ber restlose Nachweis einer kontinuierlichen Besiedlung von ber 
älteren Bronzezeit durch die Hallstattzeit bis zur ersten La-Tène-Stufe ge- 
(ungen ist (Festschrift ber Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg 1901, S. 224 
bis 233).
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Wie Sefchichtfchreibung im württembergifchen franken
1750—1870

Von Karl Weller
Jede bedeutende Bewegung der Geister ruft auc die Geschichtschreibung 

auf den Plan, die ja dazu bienen soll, bas Zusammenwirken von Vergangen- 
heit, Gegenwart unb Zukunft zu erfassen. Die ersten geschichtlichen Werke 
unserer Landschaft fallen in bie Zeit ber Renaissance unb ber Reformation, n 
Hall, tvo damals bie Stadt nac innen unb auszen erftarfte, ber bürgerliche 
Wohlstand sic hob unb ber Umfang des Stadtgebiets anwuchs, stellten während 
ber 40er Sahre des 16. Jahrhunderts zwei Landpfarter bie Vergangenheit ber 
Stadt bis auf ihre Zeit bar: Johann $ e r o lt in Heinsberg, ber Deformation 
zugeneigt, unb Georg Widman in Tüngental, ber neuen Lehre abgünstig 
gestimmt. Beide haben schlicht unb wahrheitliebend erzählt, was sie aus alten 
Schriften ober mündlicher Überlieferung erfahren tonnten.1 Die schweren Zeiten 
des Deutschen Reichs, bie nun gefolgt sind, legten sich wie ein Frühlingsfrost 
auf bie weitere Entfaltung auch ber Geschichtstunde. Nicht einmal bie trüben 
Ereignisse bes Dreiszigjährigen Krieges haben eine Darstellung für ben Umtreis 
des heutigen württembergischen Franken gefunben.

Aber immerhin waren bie Grundlagen ber späteren Forschung in ben reich- 
haltigen Archiven ber Landesherren, Städte unb geistlichen Körperschaften 
gegeben. Die Grafen von Hohenlohe, bie Reichsschenken von Limpurg, bie 
Herren von Weinsberg bewahrten feit bem 14. Jahrhundert ihre Arfunden 
sorgfältig auf; manches wichtige Pergament hatte sic auch noc aus früherer 
Zeit erhalten. Das Weinsberger Archiv wurde mit bem Aussterben bes Ge- 
schlecht auf bie Hohenlohe vererbt; mit ben hohenlohischen Urkunden, denen 
bes eingezogenen Stifts Öhringen, ber Klöster Schästersheim, Frauental unb 
Gnadental zusammen bilbeten bie Weinsberger bas Gemeinschaftliche Hohen- 
lohische Hausarchiv zu Öhringen, zu bem noc bas Neuensteiner Linienarchid 
unb bas Hohenlohische Lehensarchiv tarnen. Auc bie Reichsstädte Tall unb 
Heilbronn, ber Deutschorden zu Mergentheim, bas Ritterstift Comburg, bas 
Kloster Schöntal sowie bie Reichsritter hatten ihre Urtunbenbeftänbe wohl auf- 
gehoben. Kenntnis unb Ordnung dieser Archive mufzte immer wieder dazu 
anreizen, bie Überlieferung bes einzelnen zu verbinben unb zusammenhängende 
Darstellungen zu unternehmen. Doc blieben solche Versuche zunächst unge- 
druckt, 3. B. bie limpurgische Chronit bes Obersontheimer Sekretärs Christoff 
Fröschel 1593,2 eine hohenlohische Chronit Balthasar Fleiners aus ber zweiten

1 Serolts Chronika, Zeit- unb Tahrbuc ber Stadt Hall: Geschichtsquellen ber 
Stadt Sall I, bearbeitet von Christian Kolb, Württembergische Geschichtsquellen, 
herausgegeben von ber Württembergischen Kommission für Landesgeschichte I, 1894. 
Widmans Chronica: Ebenda II, Württembergische Geschichtsquellen VI, 1904.

2 Das uralte Herkommen, Stammen unb Geschlecht ber Herren zu Limpurg: and- 
schrift im Limpurgisch-Gaildorfischen Archiv.
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Hälfte des 17. Jahrhunderts, eine hohenlohische Genealogie des Rats Lorenz 
Schöll in Weikersheim aus ber ersten Hälfte des 18. u. a.3

Während ber zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war die Erkenntnis bes 
Werts ber Urkunden gewachsen, weil bei ben verwickelten Rechtsverhältnissen 
vielfac ein Interesse an ihrer Beweiskraft bestand; das Vorhandensein zahl- 
reicher politischer Selbständigkeiten fam betn gelehrten Eifer zu Hilfe. Man 
empfand ein Bedürfnis, bie Rechtsdenfmäler in brauchbaren Ausgaben zu- 
sammenzufassen. Quellenmäßige Darstellungen ber Territorialgeschichte waren 
freilich meist formlos weitschweifig, mehr Stoffsammlung als Geschichtschreibung; 
aber auf ihnen tonnten bie Historiker ber Folgezeit aufbauen. Einer ber be- 
rühmtesten deutschen Geschichtschreiber wurde Sphann Peter Ludewig, ge- 
boren als “farrerssohn 1688 zu Honhardt südwestlich von Crailsheim, Kanzler 
ber Universität Halle, gestorben 1743. Er gab von 1720 bis 1741 in 12 Bänden 
eine ungewöhnlich große Zahl von Urkunden unb sonstigen Schriftstücken 
heraus, barunter im 12. Bande Urfunben bes Weinsberger Archivs,’ unb 
nahm sich um die Geschichte ber Stabt Hall an;5 bem Grafen Ludwig Friedric 
von Hohenlohe-fedelbac sprac er zu, eine Geschichte feines Laufes zu ver- 
anlassen. Auc bie Geschichtschreiber bes Bistums Würzburg, barunter bie 
Chronit bes Lorenz Fries von Mergentheim (1491 bis 1550), hat er besannt 
gemacht.

Der Besuch, welchen Ludewig ben Ohringer Archiven machte, scheint ber 
Anlaf gewesen zu fein, baß 1730 in Christian Ernst Hanszelmann ein 
hauptamtlicher Archivar bes Gesamthauses Hohenlohe bestellt mürbe.6 Geboren 
1698 zu Weikersheim, aus einer hohenlohischen Beamtenfamilie ftammenb, 
auf bem hohenlohischen Landesgymnasium Öhringen unb ber Universität 3ena 
vorgeschult, hat er bie Ohringer Archive bis 1738 im Innern unb Muszern neu 
eingerichtet unb ihre reichen Arkundenschätze in vier handschriftlichen Folio- 
bänben gewissenhaft unb funbig verzeichnet. Sein wissenschaftlicher Erkenntnis- 
trieb führte ihn zur Erforschung ber hohenlohischen Geschichte überhaupt. Diese 
begegnete auch sonst regem Interesse. 1748 veröffentlichte Sphann Georg 
Maurer eine Monographie über bas Leben bes Stauferfreunbes Gottfried von 
Hohenlohe; Samuel Qetter brachte 1749 in feiner „Sammlung verschiedener 
Nachrichten aus allen Teilen ber Wissenschaften" Beiträge aus ber hohen- 
lohischen Geschichte, besonders von Hanszelmann unb Wibel; einige Jahrzehnte 
nachher, 1780, ließ er. selbst eine „historische Betrachtung über bas hohen- 
lohische Wappen" erscheinen; Jacob Friederic Seorgii ging in feinen 1754

3 „Von denen Scriptoribus rerum Hohenloicarum" vor feiner Seit berichtet 
Wibel, Hohenlohische Kyrchen- und Reformations-Historie, 1752, S. 66 ff.

4 Ludewig, Reliquiae manuscriptorum diplomatum ac monumentorum inedi- 
torum XII, p. 563—619: Argumenta diplomatum ac monumentorum, quae in 
Weinspergensi archivo habentur potiora, ex ejusdem archivi matricula excerpta.

5 Opuscula misc. II, p. 541 sq.: Halarum nobilis ac. lib. S. R. J. civitatis 
encomium; p. 553 sq.: Commentaria politica rerum Halensium.

6 Über diesen siehe G. W. Zapf, Leben, Charakter unb Schriften Herrn Christian 
Hanfzelmanns, Augsburg 1776. Allgemeine deutsche Biographie, Bb. 10, 1879, 
S. 528—529 (g. $. von Wegele).

7 Merkwürdige Lebens-Beschreibung Herrn Gottfrieds, Herrn von unb zu Hohen- 
lobe, als “reifz-würdigen Stammvaters unb Stiffters ber annoc blübenben Hohen-
lohischen Haupt-Linie. Frankfurt am Main 1748.



125

herausgekommenen „Affenheimischen Nebenstunden" auc der hohenlohischen 
Geschichte nach, soweit sie sic auf Alffenheim bezog. 1751 gab Hanszelmann 
selbst ein Wert in Folioformat heraus, in bem er beweisen wollte, das bem 
Hause Hohenlohe schon vor bem Interregnum bie Landeshoheit zugestanden fei, 
unb überhaupt bie Herkunft des Geschlechts untersuchte.8

Als feine bie Landeshoheit betreffenben Ergebnisse von einem Göttinger 
Gelehrten, bem Kanzleidireftor David Friedric Strube, abgelehnt wurden, 
verteidigte er sic gegen biefen in zwei weiteren ausführlichen Bänden." Nun 
mufz freilic Hantzelmanns Beweis, dasz bie Hohenlohe so früh nicht nur bie 
Landesherrschaft, sondern bie Landeshoheit, b. b- bie Landesherrschaft zugleich 
mit allen königlichen Rechten, innegehabt haben, als misslungen bezeichnet 
werden, unb auc bie Herleitung des Hauses von bem bereits im 11. Sahr- 
hundert ausgestorbenen Shringer Grafengeschlecht sann man nicht aufrecht ex- 
halten. Aber Hanzelmann ist durc feine Fragestellung gerabe in ben Kern 
der allerwichtigsten staatsrechtlichen unb geschichtlichen Fragen eingebrungen 
unb bat bie hohenlohische Geschichte dadurch bebeutenb gefördert, vor allem 
auc durc bie im ersten unb zweiten Band veröffentlichten wertvollen unb viel 
Aufschluß gewährenden Urfunben. Man spürt bei ihm bie hohe Entdecker- 
freube, daß er bie bisher im Dunkel ber Archive ruhenden Schätze ans Licht 
bringen bürste. Alles ist mit grofzer Pünktlichkeit unb (Sorgfalt geschrieben, 
freilic in ungelenker, umständlicher Formgebung. Er arbeitete auch ferner fort 
unb hinterließ noch eine Anzahl von Schriften über bie hohenlohische Geschichte, 
bie leibet nicht zum Druck gelangen sonnten. Er hat aber nicht nur ben Grund 
gelegt für bie weitere hohenlohische Geschichtschreibung, sondern ebenso für bie 
Erforschung ber Nömerzeit unseres Landes, zumal über ben Zug ber einstigen 
Grenze des Römerreichs, bie Bahn gebrochen.10 Schon ber bayerische Ge- 
schichtschreiber Aventin um bie Wende des 15. unb 16. Jahrhunderts hatte 
von einer römischen Landwehr gewuszt, bie sic von ber Donau bis an ben 
Rhein erstrecke; in ben Jahren 1723 unb 1731 sonnte Sohann Alexander 
Döderlein, Rektor zu Weizenburg am Sand, Arbeiten über bie Teufelsmauer 
im heutigen Bayern veröffentlichen.

Nun wurde 1741 östlich ber Stadt ©bringen beim Orendelstein eine Sn- 
schrif des Kaisers Mariminus unb ber Kopf einer Kaiserin aufgefunben; sorg- 
fam spähte Hantzelmann fortan nac römischen Altertümern; er traf allent-

8 Diplomatischer Beweis, das dem Hause Hohenlohe die Landeshoheit, mit denen 
zu selber gehörigen Rechten, nicht etwan in bem sogenanten grosen Interregno, ober 
nac solchen Seiten erst, zu theil geworden, sondern Demselben schon lang vorher zu- 
geftanben ober in ruhiger Übung zugekommen; samt einer Abhandlung von dieses 
Hauses Ursprung unb Herkunfft, auc dessen Voreltern bis auf bie Seiten bes erst- 
genannten Interregni. Nürnberg 1751.

• Weiter erläutert- unb vertheidigte Landes-Hoheit des Hauses Hohenlohe von 
benen Seiten bes sogenannten grossen Interregni. Nürnberg 1757. — Beleuchtung 
bes von Herrn David Georg Struben herausgegebenen sogenannten vernichtigten 
Beweises ber Teutschen Reichsstände völligen Landes-Hoheit vor bem sogenannten 
Interregno. 1762.

10 Ostar Paret, Die Anfänge ber Urgeschichtsforschung in Württemberg: Württem- 
bergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, Neue Folge XXXV, 1929, S. 1 ff. 
Ernst Fabricius, Der obergermanisch-rätij che Limes des Römerreichs, Strecke 7—9: 
Der Obergermanische Limes von Miltenberg am Main bis zum Haghof bei Welz- 
beim, 1931.
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halben auf Gefätzscherben und Reste von Siegelerde, auf Namenstempel. End- 
lieb in den Jahren 1766 bis 1770 unternahm er sogar umfangreiche Grabungen 
im Erdboden und legte den Umfang zweier Kastelle, des Ditkaitels beim 
Orendelstein, des westlichen Kastells auf der Unteren Bürg, fest; später ent: 
deckte er auc das Kastell Mainhardt. Es sind die ersten Nömerkajtelle, die au 
württembergischem Boden gefunben unb ausgegraben wurden. Serner luchte 
er bie damals auc sonst erörterte Frage über bie Grenzen des bmerreids 
in Deutschland zu lösen: er hat ben Wall, ber ja nördlich von Shringen. bei 
Friedrichsruhe unb südlic in ben Mainhardter Waldbergen noc deutlic licht 
bar mar, als bie römische Grenzscheide ersannt, ihn von Mainhardt bis nach 
Jaqthausen verfolgt unb auc bereits feinen schnurgeraden Verlauf wenigitens 
von Mainhardt bis nach Gleichen wohl bemerkt. Natürlich liefen sowohl über 
bas römische Öhringen wie über ben Limes manche Irrtümer mitunter; so 
glaubte er noch, dieser erstrecke sic über das Höllische auf Dinkelsbühl zu. S$ 
fehlten bamals genaue Landkarten, bie vieles von selbst berichtigt hätten. 
Riedergelegt hat er feine Ergebnisse in zwei Bänden: „Beweis, wie weit ber 
Zörner Macht auch in bie nunmehrige Ost-fräntische, sonderlich Hphenlobiiche 
Lande eingedrungen", 1768 unb 1773; ber Titel lehnte sic an eine 1748 
von ber preußischen Atademie ber Wissenschaften in Berlin gestellte Preis= 

oufgghe sehr feine Ertenntnis vorangefchritten war, erweist die mertwürdige 

Tatsache, baß man feine Einsichten zum Teil nicht festhalten sonnte unb bas 
éhrinqer Westtastell über 100 Sahre später von ber Reichslimestommiilion 
aufs neue entdeckt werden mußte.12 Hanszelmann hat die weitere Römer- 
forschung in Deutschland aufs stärfste beeinflußt, als nächstes bie Anter- 
juchungen des Grafen Franz von Etbac über den Odenwalblimes angeregt. 

Er starb 1775 im 77. Lebensjahr.
Santzelmann, persönlich ein Mann hochachtbaren Charafters. wat von 

Berufs wegen Archivar unb Historiker; die anberen Forscher während der 
nächsten hunbert Bahre haben neben treu vermotteten Staats- und Kirchen- 
ämtern bie Eandesgeschichte ertundet, selbstlos unb opferwillig, mit bem reinen 
gbealismus ber Wahrheitsucher. Zwölf Sahre jünger als Danzelmann It 
Sobann Christian 93 i b e l ,13 ber einem Sheologenge chlecht entstammt, dessen 
SÄ in"Yugsburg und öchwäbijc pal fircliche Aimter bekleidet batten. 

Gr selbst war in bem bamals hohenlohe-weikersheimischen Dorfe Ernsbach am 
Kocher 1711 als Sohn des bortigen Oberamtmanns geboren, durchlief €0935 
falls bas ohringer Landesgymnasium und studierte Sheplpgie in 2eng-,1730 
mürbe er Kaplan in bem hohenlohe-langenburgijchen Wilhermsdorf bei/Rüimn- 
berg; schon hier gab er sich eifrig historischen Studien hin unb bereitete feine 
KirThengeschichte vor. Nun entstand 1744 im Hohenlohischen, wo Die epange- 
fischen Untertanen ber tatholisc geworbenen verrichaften, um sic nicht pon 
ihren Betenntnisgenossen zu trennen, bie Annahme bes (gregorianische

1I1 Erscheinungsort Schwäbisch Hall. . oa 1971 
12 Siebe 9 geller Vicus Aurelii ober Obringen zur Zeit der Amer, 10. 

Ernt SEkog, pie Kastelle bei Shringen, PetObergermanijc-tätijdbe Limes 6 s 
Römerreiches, B. IV, Lieferung 42 unb 42 ), 1897. 19—

13 Sealenzytlopädie für protestantische Theologie unb Kirche, 2 Auflage, 187 II 1888 XVIII, G. 417 ff. (Gustav Bossert). Allgemeine deutsche Biographie XLII, 
1897, G. 300 ff. (R. Günther).
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Kalenders verweigert hatten, ein Streit über die Feier des Osterfestes und 
forderte ihn aufs neue dazu auf, der kirchlichen Vergangenheit der hohen- 
lohijchen Landschaften nachzugehen. 1746 wurde Wibel Konrektor am ©ym- 
nasium Ohringen und geistlicher Adjunkt; er fam dadurch in nahen Verkehr mit 
Hanszelmann und benützte fleißig die hohenlohischen Archive daselbst für feine 
wissenschaftlichen Zwecke. 1749 berief man ihn als Hofprediger nac Langen- 
burg. Hier liefe er in den Jahren 1752 bis 1755 feine „Hohenlohische Kyrchen- 
und Neformations-Historie" in vier Bänden" erscheinen. Es ist eine sehr 
gründliche, ganz unparteiische, streng wissenschaftliche Arbeit, mit unendlich 
vielen, auc familiengeschichtlic wertvollen Notizen. Der erste Band enthält 
einen Vorbericht über die Grafschaft Hohenlohe, die Geschichte ber mittelalter- 
liehen Kirchen, zumal auc ber Klöster, die ber Reformation unb ber folgenden 
Jahrhunderte; die weiteren Bände bringen viele Nachträge unb einen Codex 
diplomaticus mit einer Fülle von Artunden. Eine kirchliche Geschichte ber 
Grafschaft Langenburg, bie Wibel später verfaßte, blieb ungedruckt. Er starb 
noc vor Hanszelmann, im Sahre 1772.

Bald nad) diesen Männern bat sic Heinric Prescher mit Eifer ber 
limpurgischen Vergangenheit gewidmet.15 Er wurde 1749 in Gaildorf geboren 
unb genoß im Lyzeum zu Nördlingen ben Unterricht bes bärtigen Rektors 
Schöpperlin, ber, selbst in ber Geschichte feiner Heimat, zumal ber einstigen 
Römerzeit, arbeitenb, ben Forschertrieb in Prescher gewedt hat. 50 Sahre 
lang, von 1777 bis 1827, wirkte rescher mit groszer Berufstreue als Pfarrer 
in Gschwend. Früh ermunterte ihn Hanszelmann zur Erforschung bes Limes; 
1770 batte auc Generalsuperintendent Michel zu Sttingen Ausgrabungen an 
ber Rätischen Grenzmauer vorgenommen unb diese bis ins Ellwangische hinein 
verfolgt, “rescher entdeckte durc stete Beobachtung unb aufmerksame Be- 
gehung bes Geländes ben Zug bes Grenzwalls von Mainhardt über Grab 
nac Murrhardt unb Welzheim bis gegen ’fahlbronn unb erlebte es noch, daß 
ber Bayer Anbreas Buchner 1821 bie Verbindung ber rätischen Jeufelsmauer 
mit bem obergermanischen Grenzwall als wahrscheinlich nachwies.1o Aber 
“rescher erforschte auc bie Geschichte feiner limpurgischen Heimat in ber 
späteren Zeit, ebenso bie ber Reichserbschenken’T wie ber ganzen Landschaft: 
fein Hauptwert ist bie „Geschichte unb Beschreibung ber Reichsgrafschaft Lim- 
purg", 1789 unb 1790 erschienen,18 ein planvoll angeordnetes, reichhaltiges 
Buch. Bei ihm ist bas geschichtliche Interesse aufs engste mit genauer Landes-

14 Hohenlohische Kyrchen- unb Neformations-Historie, nebst einem Borbericht von 
ber Grafschaft Hohenlohe überhaupt ans Licht gestellet. Onolzbac 1752. Codex 
diplomaticus 1753. Dritter Theil 1754. Vierter unb letzter Theil 1755.

15 Johann Gottfried Pahl, Worte zu Preschers Anbeuten: Württembergische Sahr- 
bücher für vaterländische Geschichte, 1827, I, S. 38—46. Allgemeine deutsche Biv- 
graphie, XXVI, S. 568 ff. (Paul Friedrich Stalin).

16 Ernst Fabricius, Der Obergermanische Limes von Miltenberg bis zum Haghof 
bei Welzheim: Obergermanisch-rätischer Limes bes Römerreichs, Strecke?—9,1931,6.5.

17 Geprüfte Nachrichten zur Beleuchtung des uralten, in feinem männlichen Stamm 
ausgestorbenen, hohen Hauses ber Reichserbschenken unb Semperfreyen zu Limpurg 
unb ihrer zugehörigen Lande. Frankfurt unb Leipzig 1775. Wirtemberg unb Eim- 
purg, ein historischer Versuch. Öhringen 1781.

18 Geschichte unb Beschreibung ber zum Fränkischen Kreise gehörigen Reichsgraf- 
schaft Limpurg, worinn zugleich bie ältere Kochergau-Geschichte überhaupt erläutert 
wird. I 1789, II 1790, Stuttgart. 
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tenntnis und örtlicher Heimatbeschreibung verbunden; gerade die Verknüpfung 
der Geschichte und der Geographie gibt feiner Arbeit das besondere Gepräge. 
Er hat als erster über diese bis dahin ziemlich unbekannten Waldgegenden ein- 
gehend berichtet. Sehr zu bebauern ist, daß die Beamten ber einst lim- 
purgischen Herrschaften aus Angstlichteit unb Unverstand ihm die Einsicht in 
bie Artunden unb Akten ber Archive zu Gaildorf unb Obersontheim verwehrt 
haben. Zwei Zeitschriften, bie Trescher unternahm, um feine weiteren SDL: 
schungen ber offentlichteit zu übergeben, finb jeweils nicht über bas erste deit 
hinausgediehen.10 Er starb im Sahre 1827.

Inzwischen war bie allgemeine Geschichtsforschung mächtig vorangeichritten, 
zum Seil durc Historiker, bie aus bem Hohenlohischen stammten, aber ihren 
Wirtungstreis in ber Ferne gefunben hatten, so durc Ludwig August Schlözer, 
einen “farrerssohn aus Gaggstatt bei Kirchberg an ber Sagst, geboren 1735, 
feit 1769 Professor ber Staatengeschichte in Göttingen. Ebendaselbst lehrte ein 
anberer Hohenloher Pfarrerssohn, ber 1752 in Dörrenzimmern (zwischen 
Kocher unb Jagst nördlic von Künzelsau) geborene Sohann Gottfried Eich- 
hörn als Orientalist unb Vertreter ber biblischen Wissenschaft, ber Vater Karl 
Friedric Eichhorns, des Mitbegründers ber historischen Rechtsjchule unb 
Vaters ber deutschen Rechtsgeschichte.

Um bie Mitte des 18. Jahrhunderts war von ber französischen Auftldrung, 
vornehmlich von Montesquieu unb Voltaire, bie Forderung ber Kulturgeschichte 
erhoben worden, welche bie historische Wissenschaft start bereichert, freilich, ein-
seitig vertreten, auc schädlich verengt hat. Die deutsche Gejchichtswisenjchait 
wandte sic damals ber tulturgeschichtlic erfaßten Weltgeschichte, der Universal 
historie, zu. Einen grossen Einf lusz gewann Johann Gottfried Sperber. Für ihn 
ist bie menschliche Entwicklung ein Ergebnis bestimmter natürlicher Bedingungen: 
jedes Zeitalter unb jedes Volf mufe aus sic selbst heraus nach feiner Eigen- 
tümlichfeit verstanden werden; Sprache, Sitte, Recht finb Auswirkungen des 
einheitlichen Volfstums, ber Ausdruc feines allgemeinen geistigen Sehens. Go 
gewinnt er Verständnis für ben Reichtum ber Vergangenheit, er wird auch 
bem Mittelalter wieder gerecht, welches bie Aufklärung als eine Zeit ber 
Finsternis verbammt hatte. Seine Gedanken tarnen bem erwachenden Interesse 
für bie Geschichte einzelner Landschaften entgegen. Das Planmäfzige einer streng 
wissenschaftlichen Durcharbeitung lag ihm freilich weniger, aber er hat überall 
Anregungen gegeben, wie sie ber künstlerischen Schau eines erregbaren Gemüts 
entsprangen. Herder bereitete bie grofze geistige Bewegung ber Nomantit vor, 
bie alles einzelne aus bem Ganzen heraus verstehen wollte unb sich liebevoll 
in ben Volfsgeis unb in bie Geschichte ber früheren Sahrhunderte, zumal bas 
Mittelalter, vertiefte. Die Deutschen wurden sic ihres eigenen Bolfstums 
tvieber kräftig bewuszt, durchforschten mit erhöhtem Eifer bie Vergangenheit; 
bie Vertreter ber Aomantif verfolgten mit Ernst das Ziel, aus der, Be- 
schäftigung mit ber deutschen Geschichte bie vaterländischen Kräfte zu starten.

Entscheidende Anregungen von Herder hat Friedric David ® r ä t e r er- 
halten, 1768 zu Schwäbisch Hall aus althällischer Familie geboren.20 Gein

19 Altgermanien 1804—1805. Historische Blätter mannigfachen Snhalts, Sfutt-

goTb’die Siteratur über ibn ist verzeichnet bei Irmgard Schwarz, Friedrich David 
©röter, ein Beitrag zur Geschichte ber germanischen ’hilvlogie und zur Geschichte Der 
deutich’nordischen Beziehungen (Nordische Studien ber Universität Greifswald 17),1935.



129

Vater, Natsadvotat und Stadtbibliothekar, hatte den Knaben auf die Alter- 
tümer feiner Vaterstadt hingewiesen, der sic nun mit empfänglichem Sinn 
bereit geschichtlichen Erinnerungen hingab. Als Student begeisterte er sic für 
Klopstocks gefühlsinnige Gedichte unb nährte sic an dessen tiefer Liebe zur 
germanischen Arzeit; viel befafzte er sich mit Sprach- unb Literaturstudien, vor 
allem mit ben nordischen Sprachen unb beten Literatur. 1789 übernahm er 
eine Lehrstelle am Haller Gymnasium, zwei Sahre barauf wurde er Konrektor, 
1797 Professor unb, nachdem bie Reichsstadt inzwischen württembergisc ge- 
worden war, 1804 Rektor, muszte es aber zu feinem Kummer erleben, daß bie 
Anstalt 1811, ebenso wie das hohenlohische Landesgymnasium Shringen, zu 
einer Lateinschule herabgedrückt wurde. Von 1818 bis 1827 war Gräter Bor- 
stand des Gymnasiums Ulm unb Ephorus ber Lateinschulen des württem- 
bergischen Donautreises; er starb 1830 in Schorndorf. Ganz im Herderschen 
Sinn ging er auf ein Gesamtbild ber vaterländischen Kultur ber Vergangenheit 
aus. Dabei galten ihm bie nordgermanischen Überlieferungen als bie älteste 
unb ursprünglichste Tuszerung bes germanischen Geistes unb bie nordische 
Mythologie als bie eigentlich deutsche. Zur Erhellung ber Vergangenheit gab 
er 1791 bis 1812 in sieben Ottavbänden bie Zeitschrift Bragur heraus, 1812 
bis 1816 eine Fortsetzung in Quartform 3buna unb Hermode; Bragur ist in 
ber nordischen Mythologie ber Sott bes Gesanges, 3buna bie Göttin ber An- 
sterblichkeit unb Hermode ber Götterbote. Den Rahmen bes Inhalts ber Zeit- 
schriften hat Gräter weit gespannt, sie sollten populärwissenschaftliches Gepräge 
tragen, damit ihre Wirkung verstärkt werde. Auc bie Altertümer feiner 
Vaterstadt werden eingehend berücksichtigt, er weis von ben Merkwürdigkeiten 
ber Bibliothek bes Ritterstifts Comburg unb manchem anberen zu berichten. 
Wertvoll ist fein Mühen um bie Haller Voltsüberlieferungen: er hat Lieder 
aus bem Munde bes Bolts gesammelt, auc ben höllischen Sagen unb Märchen 
feine Aufmerksamkeit zugewandt unb mitgeteilt, was er über Bolfsaberglauben, 
über Volfsbräuche unb Volksfeste irgendwie erfahren tonnte; er suchte bas 
Volksgut vielseitig zu erfassen unb zu retten unb bereitete baburd) ber erst ein 
Jahrhundert später mit Kraft einsetzenden Volkskunde ben Boden. Selbst bie 
Haller Sprache hat er als Quelle ber Kulturgeschichte eingehend stubiert unb 
ein Wörterbuch ber Haller Mundart geschrieben. Doc ist er mehr Anreger 
unb (Sammler, weniger selbst Forscher als Vorläufer ber eigentlich wissenschaft- 
liehen Forschung, wie sie in ber Folge Satob unb Wilhelm Grimm betrieben. 
Leider haben sich diese Männer unb Gräter gegenseitig verkannt, wor- 
unter dessen Andenken gelitten hat; jene lehnten bie Übertragung der nordischen 
Mythologie nac Deutschland ab. Ein unausgeglichenes Selbstbewufztsein unb 
allzu grofee Empfindlichkeit, welche mangelnbe Anerkennung schwer ertrug, 
liefeen Gräter mit ben Widerwärtigkeiten unb Widerständen bes Sebens nur 
schwer fertig werden.

Gehört Gräter zu ben allerfrühesten Vertretern ber beutschen Nomantit, so 
war ber 1806 in Sindelfingen als Sohn eines Rechtsanwalts geborene Ottmar 
S c ö n h u tein (Spätling derselben.21 Seitdem Hall unb bie hohenlohischen 
Fürstentümer in ber Napoleonischen Zeit bem württembergischen (Staate ein- 
verleibt worden sind, kommen nun auch aus Altwürttemberg stammende, auf

21 ®. A. Euler, Ottmar Schönhuth. Eine Biographische Skizze. Tauberbischofs- 
heim 1868. Allgemeine deutsche Biographie, Bd. XXXII, S. 307 ff. (Eugen Schneider).

9 Württembergisc Franken 
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der Universität Tübingen vorgebildete Männer als Pfarrer ober Beamte in 
ben fränkischen Norden bes Landes unb beteiligen sic emsig an ber Erkundung 
von dessen Geschichte. Schönhuth war lebhaften, rajc zugreifenden Tempera- 
ments, ebenso "oet wie von starkem geschichtlichem Interesse beseelt; dichterische, 
belletristische, wissenschaftliche Tätigkeit geben bei ihm stetig nebeneinanber her. 
Es ist erstaunlich, wie viele Schriften bei zartgebaute Mann bei seinem uner- 
müdlichen Tätigkeitsdrang in einem Leben von nur 58 Jahren hat erscheinen 
lassen. Sieben Bahre lang war er "farrderweser aus bem Hohentwiel, eine 
Zeit, bie ihm reichliche Nusze liefe; er fam damals in nahe Beziehungen zu 
bem Freiherrn von Safeberg, aus dessen kostbaren Bücherichätzen er eine Hand- 
schrif bes Nibelungenlieds unb anbere Dichtwerke bes Mittelalters herausgab; 
zeitlebens suchte er noc unbefannte Denkmäler ber deutschen Vergangenheit 
zum (Semeingut bes deutschen Volkes zu machen, um diesem bamit ben Blic 
für bie Herrlichkeit feiner Geschichte unb für deutsches Wesen zu schärfen; auch 
viele ber altdeutschen Voltsbücher hat er neu drucken lassen. 1835 wurde er 
Pfarrer in Dörzbac an ber Bags (zwischen Künzelsau unb Mergentheim), 
1837 in Wachbach, 1854 in Edelfingen, in ber Landschaft südlic unb nördlic 
von Mergentheim, wo er bie Freundschaft bes damals in dieser Stadt weilen- 
ben Dichters Eduard Mörike geniefeen bürste. Sn manchen Schriften schilderte 
er historisch unb topographisch bie ihm liebgewordene neue Heimat, verfafete 
Ortschronifen von Krautheim, Schöntal unb Mergentheim unb zahlreiche ge- 
jchichtliche Aufsätze; 1855 gab er erstmals Herolts Chronif ber Stadt dall 
heraus, 1859 aufs neue bie Handschrift „Sehen, Fehden unb Handlungen bes 
Diitters Göt von Berlichingen mit ber eisernen Tand, von ihm selbst be- 
schrieben"; zuerst war bie Lebensbeschreibung durc Franc vom Steigerwald 
1731 in einer Ausgabe, bie bem jungen Sdethe vorlag, gedruckt worden. Schön- 
hut veranlafete ben Grafen Wolfgang Götz von Berlichingen-Nossac 1861 
zu einem Prachtwert über bie Geschichte bes Ritters unb feiner Familie. Er 
hat auc viele Gedichte unb Erzählungen verfafet, welche bie Geschichte ber 
fränkischen Landschaft aus bem reichen Schatze feines Wissens mit ben Xanten 
feiner Phantasie umspannen; er brachte sie zum Teil in eigenen Zeitschriften 
heraus, so in ben „Monatrosen, Blättern aus Franken zur Belehrung unb 
Unterhaltung für Bung unb Alt"; in diesen ist 1846 Mörikes Gedicht von ber 
Marienbergtirche über Laudenbac erschienen. 1860 unb 1861 schenkte Schön- 
hut feinen Landsleuten ein fünfbändiges Wert über »Die Burgen, Klöster, 
Kirchen unb Kapellen Württembergs mit ihren geschichtlichen Sagen unb 
Märchen", bas besonders auch den fränkischen Sanbesteil berücksichtigt hat. Der 
wackere, in eblem Streben sic aufopfernde Mann ist schon 1864 hingeschieden.

Daneben gingen bie Arbeiten mancher Männer, bereu geschichtlicher Sinn 
sie antrieb, bie vielfach noch unbefannte Vergangenheit ber Heimat mit schlichter 
Wahrheitsliebe zu untersuchen unb darzustellen. Besonders reizte bie Geschichte 
ber Reichsstädte Hall unb Heilbronn, auch ber hohenlohischen Landschaften 
zum Nachipüren. Schon 1746 hatte Caspar Sagittarius in ben Affenheimijchen 

X Nebenstunden eine turzgefafzte Geschichte Halls geschrieben.22
On ben letzten Sahrzehnten bes 18. 3abrbunberts gab sich ber 1728 ge= 

borene Karl Albrecht 6 las er, seit 1759 Pfarrer ber damals comburgischen 
Pfarrei Michelfeld, mit Eifer ber Erforschung ber mittelalterlichen Vergangen-

X 22 Historia Hallensis summatim congesta: lffenheimische RebenstundenIX,1746. 
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heit der Salzstadt hin. Seine „Geschichte der Stadt Halle in Schwaben von 
ihrem Ursprung an bis auf Luthers Kirchenverbesserung nebst der des Klosters 
(Somburg", an der er 30 Jahre gearbeitet hat, zeugt von scharfem Urteil unb 
gutem Geschmack; sie blieb leiber ungebrud't unb ist heute noc faum ersetzt; bie 
Handschrift liegt im Staatsarchiv zu Stuttgart.23 Er starb 1808 im Alter 
von 80 Jahren.

Wenig günstig für bie Erforschung ber Heimatgeschichte wirkte sic aus, daß 
bie mittelalterlichen Pergamenturtunden von Hall, auc von Heilbronn um 
1830, einige Jahrzehnte nachher auc bas Deutschordensarchiv von Mergentheim 
in bas Staatsarchiv nac Stuttgart verbracht wurden; bie ausgehobenen Waller 
Urfunben finb 100 Sahre lang faum mehr benützt worden. Die Stabt Teil- 
bronn fand einen ausgezeichneten Geschichtschreiber in Karl Säger, geboren 
1794 zu Cannstatt als Sohn des bortigen Helfers, von 1820 bis 1841 ’farrer 
in Bürg bei Neuenstadt unb schon 1842 als Pfarrer von Münchingen ge- 
ftorben.24 Einer altwürttembergischen Beamten- unb farrersfamilie ent- 
sprossen, wurde er wieder Vater von bebeutenben Söhnen, barunter des loge- 
nannten „Wolljäger" unb des „Surnjäger". Er gab 1828 eine vortreffliche 
Geschichte ber Stabt Heilbronn in zwei Bänden heraus,25 gleichzeitig auch die 
Reformationsgeschichte ber Stabt; ein echter Forscher, hat er später in gleicher 
Weise bie Vergangenheit ber Stabt Ulm behandelt. Gerade diejenigen, bie 
sic mit Liebe einem begrenzten Gebiete widmeten, haben über bas in ber 
allgemeinen Geschichtschreibung bamals geschaute Gesichtsfeld hinaus, bas auf 
bie politischen Dinge im engeren Sinne beschränk blieb, auch schon bie Ber- 
waltung unb bie wirtschaftliche Entwicklung in ihren Kreis gezogen und so die 
spätere Ausdehnung des geschichtlichen Interesses vorbereitet. Die Stadt- unb 
Territorialhistorifer betrieben solche kulturgeschichtlichen Studien früher als bie 
damaligen Univerfitätsgelehrten.

Zu diesen oerbienten Männern gehört ferner Heinrich Titot, einer einst 
mömpelgardischen Familie entsprossen, 1796 in Heilbronn geboren, ein gütiger 
Mann von vielseitigem Wissen unb reicher Erfahrung, erfüllt von warmer 
Liebe zum Volf unb zum deutschen Vaterland. Von 1835 an verwaltete er als 
Stadtschultheisz feine Vaterstabt, trat aber 1848 von dieser Stelle zurück, weil 
feine charaktervolle Haltung ben Widerwillen ber revolutionärenFührer unb 
ber von ihr geführten Menge erregte; er wirkte bann noch bis 1871 als Ober- 
amtspfleger in Heilbronn.20 Dieses war im Unterschied von ben meisten 
anbern Reichsstädten während bes 18. Jahrhunderts aufblühend gewesen unb 
so 1803 in bas gröfzere württembergische Staatswesen gekommen; Titot hat bie 
letzte Zeit ber Reichsstadt, bie bewegten Sahre von 1789 bis 1803, kenntnis- 

23 Handschrist Nr. 212 a; Abschrift davon in der Bücherei bes Historischen Ber- 
eins für Württembergisc Franken, F 193.

24 Steuer Nekrolog ber Deutschen 1842, S. 820—825 (Sulius Dartmann). Allge- 
meine deutsche Biographie, XIII, S. 653 ft (Wilhelm deyd).

25 Geschichte ber Stadt Heilbronn unb ihres ehemaligen Gebiets. Ein Beitrag 
zur Geschichte des schwäbischen Städtewesens I, II. Heilbronn 1828. Reformations-
geschichte ber Stadt Heilbronn unb ihres ehemaligen Gebiets: Zitteilungen zur
schwäbischen unb fränkischen Reformationsgeschichte I (1828), S. 1 288.

28 Wilhelm Ganzhorn: Zeitschrift für das wirtembergische Franken 1X2, 1872, 
S. 339—343. N. von Rauch: Historischer Verein Heilbronn zur 50jdhrigen ®run= 
bungsfeier, 15. Heft 1925, S. 95—197.
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reic beschrieben,?" auc die kirchliche Geschichte der Stadt und ihrer Kilians- 
tirche,2s weiter die Wirtschaft, die Geschichte des Feld- und Weinbaus, der 
Viehzucht, der Lebensmittelpreise sic angelegen fein lassen,20 lange ehe man 
die Wirtschaftsgeschichte als neuentdecktes Feld der historischen Forschung an- 
pries und alle geschichtlichen Vorgänge, selbst die geistige Kultur, allein aus 
der Wirtschaft erklären zu sönnen glaubte. Auc für die Naturkunde feiner 
Heimat hat sic Titot mit vieler Liebe betätigt.

Nicht weniger blieb im Hohenlohischen die Geschichtsforschung rege, zumal 
durc die Aufmerksamkeit, die einzelne fürstliche Beamte der Vergangenheit 
des Geschlechts ober ber Landschaft widmeten: so veröffentlichte ber walden- 
burgische Nat unb Archivar Johann Sustus Herwig 1796 ben Entwurf 
einer genealogischen Geschichte bes Hauses.30 Dies geschah in ber letzten Zeit 
ber reichsrechtlichen Selbständigkeit; ehe ein Jahrzehnt verging, waren bie 
Fürsten mediatisiert, bie von ihnen regierten Landschaften Württemberg unb 
Bayern einverleibt. Der 1796 geborene tirchbergische Hofrat Wilhelm 
Hammer nahm sic ebenfalls ber mittelalterlichen (Genealogie ber Hohenlohe 
an; er hat 1843 auf urkundlichen Forschungen beruhende Beiträge dazu ver- 
öffentlid)t.31 Der Wunsch, bie noc so dunkle Urgeschichte ber Heimat aufzu- 
flären, trieb ihn an, bie zahlreichen Grabhügel rings um Kirchberg zu unter- 
suchen; er hat viele von diesen ausgegraben.32 Damit setzte bie vorgeschichtliche 
Forschung im württembergischen Franken ein, bie bann während ber ersten 
Jahrzehnte bes 20. Jahrhunderts so wunberbare Aufschlüsse ergeben sollte. 
Zwar waren schon 1740 Grabhügel bei Hohebac an ber Sagst geöffnet worben, 
man hatte sie aber noc ben Römern zugeschrieben. Seit Hammers Nach- 
forschen unb Schürfen würbe auf bie Reste dieser Vorzeit mit immer zu- 
nehmender Wertschätzung unb Sorgfalt geachtet; er hat für unsere Landschaft 
hierin bie Bahn gebrochen.

On Shringen hielten bie von Hanszelmann so woblgeorbneten Archive bie 
Forschung wach. Hier waren es vor allem zwei Männer, bie nicht Anbedeuten- 
bes geleistet haben. Ferdinand Friedric O e c f l e , geboren 1797 zu E- 
lingcn,33 von 1818 bis 1835 Lehrer an ber Lateinschule zu Shringen, hatte hier

27 Beiträge zur Geschichte ber Reichsstadt Heilbronn von Anfang ber französischen 
Revolution (1789) an bis zur Mediatisierung ber Stabt (1803). 1841.

28 Ausführliche Geschichte unb Beschreibung ber evangelischen Haupttirche zu Heil- 
bronn 1833. Kirchengeschichtliche Beiträge über Stabt unb Oberamt Deilbronn a. 7. 
1862.

28 Hundertjährige übersicht ber Lebensmittelpreise zu Heilbronn von 1744—1843 
nebst Notizen derselben von 1456—1735. 1844. Beiträge zur Geschichte bes Selb- 
baus, ber Viehzucht usw. in Heilbronn unb ber Umgebung: Eorrespondenzblatt bes 
Württembergischen landwirtschaftlichen Vereins. Neue Folge 29 (1846 I), S. 129— 
218. Der Weinbau ber Stabt Heilbronn unb ihrer Umgebung (1846).

30 Johann Bustus Herwig, Entwurf einer genealogischen Geschichte bes Kaufes 
Hohenlohe-Schillingsfürst. 1796.

31 Beiträge zur Genealogie bes Fürstlichen Hauses Hohenlohe für ben Bcitraum 
vom Sahr 1220 bis zum Erloschen ber beiden Linien Braunec unb Mödmühl unb 
beider noc blühenden Hphenloheschen Linien bis zum Zchr 1490. Durc Urfunben be- 
grünbet unb erläutert. Öhringen 1843.

32 Auszüge Paulys aus Hammers schriftlichen Mitteilungen, 1838, S. 221 ff.; 
1840, S. 414 ff. Otto Keller, Vicus Aurelius, S. 49.

33 Allgemeine deutsche Biographie 24, S. 145 (Eugen Schneider).
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Gelegenheit, das Gemeinschaftliche Hausarchiv auszunützen. Für die genauere 
Erkundung ber deutschen Kaisergeschichte war epochemachend, daß seit 1831 
Zakob Böhmer in Frankfurt am Main nacheinander chronologisch geordnete 
Regesten ber deutschen Könige unb Kaiser erscheinen liefe unb bamit für beren 
Leben unb Taten eine sichere Forschungsgrundlage schuf. Jedenfalls von ihm 
angeregt, begann Dechsle eine reichhaltige Regestensammlung ber hohenlohischen 
Urkunden, offenbar mit bem Gedanken späterer Veröffentlichung; doc tarn er 
bei ber überquellenden Fülle ber in Öhringen liegcnben Pergamente nicht zum 
Ziele. 1830 vollendete er ein vorzügliches, von bem Württemberger Publizisten 
unb Chronisten Prälaten Johann Gottfried Pahl in Gaildorf eingeleitetes 
Buc „Beiträge zur Geschichte bes Bauernkriegs in ben schwäbisch-fränfischen 
Grenzlanden", bas, aus bamals noc ganz unbekannten Quellen herausge- 
arbeitet, ein tlares Bild ber Vorgänge ergab.34 Gewisz hat ihn bas Interesse 
geleitet, bas man feit ber Französischen Revolution an dieser Volksbewegung 
nahm; aber es ist echt wissenschaftlich unb objektiv gehalten unb mit Anrecht 
als Tendenzschrift verdächtigt worden. Seinem Vorbilbe folgten 1840 bie 
Geschichte bes Bauernkriegs in Qftfranten von bem wackeren Rothenburger 
Gelehrten $. W. Bensen, 1848 bie Geschichte bes Bauernkriegs von bem 
Württemberger Wilhelm Zimmermann, bie eben wegen ihrer demokratischen 
Tendenz bie Guns des Publikums gewann. 1835 tarn Dechile als Beamter 
ans Württembergische Staatsarchiv, wurde 1843 Archivrat, starb aber schon 
zwei Sahre nachher. Er hat wohl noch mit eingehenden Studien auch über bie 
allgemeine Geschichte Württembergs begonnen,35 ein gröfeeres Wert fertigzu- 
stellen hinderte ibn fein bereits im rüstigen Mannesalter erfolgtes Hinscheiden.

Nur sechs Bahre jünger als er war Joseph Albrecht, geboren 1803 zu 
Schrozberg, ber, zunächst als mittlerer Beamter in ben hohenlohischen Kanzlei- 
bienst nach Öhringen gezogen, hier von Stufe zu Stufe aufrückte unb 1854 
Direktor ber Domänenkanzlei wurde.36 Bis 1848 mar bie Stabt noch bie 
Residenz bes Fürsten zu Hohenlohe-Shringen, ber aber bann auf feine ober- 
schlesischen Besitzungen, nach Slaventsit, überfiebelte. Schon früh hatte Albrecht 
als Begleiter Wilhelm Hammers bie hohenlohis che Landschaft mit Entdecungs- 
eifer durchstreift. Seit 1840 verwaltete er bie Shringer Archive. Er arbeitete 
sic gründlich in bie Arfunden ein, mobei er bie Schwierigkeit ber ihm anfäng- 
lic noch unbekannten lateinischen Sprache zu überminben hatte. Albrecht mar 
von unermüdlichem Sammelfleif ebenso für bie Urfunben mie bie Münzen ber 
Hohenlohe. Jahrzehntelang setzte er in beharrlicher Tätigkeit bie Regesten- 
sammlung Oechsles fort; nac feinem Tode mürbe biefe vergessen unb bei bem 
Plane bes Hohenlohischen Arkundenbuchs leiber nicht mehr in Betracht ge= 
Zogen. 1837 liefe er wohlvorbereitete Arbeiten über bie Shringer Stiftskirche 
unb über bie Burg Neufels ob bem Kupfertale erscheinen." Schon 1835 gab 
er eine Schrift über bie Reichsmünzstätten heraus, 1844 feine hohenlohische

34 Heilbronn 1830.
35 Verzeichnis ber von Württemberg mit auswärtigen Regierungen geschlossenen 

Verträge, Übereinkünfte usw. Von 1800—1840 einschlieszlich: Württembergische Sahr- 
bücher 1840, 1, S. 124—231.

36 A. Fischer: Wirtembergis c Franken, IX 2, 1872, S. 332—339.
37 Die Stiftskirche zu Öhringen, Geschichte unb Beschreibung. Öhringen 1837. 

Die Burg Neufels im Oberamt Öhringen: Württembergische Jahrbücher, 1837, 1, 
S. 165—174.
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Münzgeschichte. Viel Snteresse brachte er dem Sinanzmann Kaiser Sigismunds, 
Konrad von Weinsberg, entgegen, zumal dessen Wirksamkeit während des 
Basler Konzils; die Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart nahm 
von ihm (Band XIII) 1850 „Konrads von Weinsberg als Reichserbtämmerers 
Einnahmen- und Ausgabenregister von 1437 bis 1438" in ihre Veröffent- 
lichungen auf. Seine sonstigen Sammlungen zur Geschichte der Herren von 
Weinsberg sind nicht zum Druc gelangt.38 Die Beschäftigung mit Urkunden 
und Münzen trieb ihn auc zu ber mit den Wappen unb Siegeln, von bencn er 
zahllose Gipsabdrücke anfertigte. Er wurde 1871 im 68. Lebensjahr weggerafft, 
ein feiner Mann von großer Zartheit bes Gemüts, als Forscher von ftarfem 
Tatsachensinn unb nüchterner Besonnenheit, allen unsicheren Hypothesen abhold.

Man hatte ersannt, daß durc planmäfziges Zusammenarbeiten bie Kennt- 
nis unb Darstellung ber Geschichte bebeutenb gehoben werden tonne. Sohann 
Daniel Georg Nemminger, geboren zu Tübingen 1793, regte bie Begründung 
bes Statistisch-topographischen Bureaus in (Stuttgart an unb in Verbindung 
damit bie Verausgabe ber Württembergischen Jahrbücher für vaterländische 
Geschichte, Geographie, Statistif unb Topographie. Ein fruchtbarer Gedanke 
Memmingers war bie Folge ber württember gif chen Oberamtsbe- 
schreibungen, bie eine Darlegung ber natürlichen Beschaffenheit ber Be- 
zirfe, eine Schilderung ihrer Wirtschaft, eine Darstellung ihrer Altertümer unb 
ber Geschichte ihrer Ortschaften enthielten. Sn 62 Jahren, von 1824 bis 1886, 
finb sämtliche 64 Oberämter bes Landes in erster Auflage bearbeitet tvorben. 
Doc tarn zu Lebzeiten Memmingers, ber 1840 starb, feine Beschreibung eines 
ber Oberämter bes nördlichen Württemberg heraus. Erst im Sahre 1847 
sonnte bie vorzügliche Oberamtsbeschreibung von Serabronn erscheinen, bie 
bem Fleisze bes Bezirksamtmanns Ludwig 8 r o m m in Kirchberg an ber 
Sagst verdantt wurde, im gleichen Jahr bie von Hall aus ber Feder bes Finanz- 
rats Rudolf Moser, eines Beamten des Statistisch-topographischen Bureaus. 
Fromm, ein trefflicher Kenner ebenso ber einst hohenlohischen wie ber branden- 
burg-ansbachischen unb ber rothenburgischen Teile feines Bezirks, wurde 1850 
als Oberamtmann nach Calw versetzt unb schied 1860 hin. Moser brachte 1857 
auc bie Beschreibung bes Oberamts Sailborf heraus, bie auf Dreschers 
grundlegendem Buche über bie Grafschaft Limpurg fuszen sonnte. 1861 war 
bie Oberamtsbeschreibung von Weinsberg vollendet, beren geschichtliche Teile 
besonders von bem Weinsberger Dekan Ludwig Ferdinand 3mmanuel 
D i 11 e n i u s stammten; dieser hatte ein Jahr zuvor auc eine „Ehronit ber 
Stadt Heinsberg" veröffentlicht. Neue Bänbe regte ber in Heilbronn auf- 
gewachsene (Staatsmann unb Gelehrte Suftav Rümelin an, ber, nachdem 
er als Chef bes württembergischen Kirchen- unb Schulwesens zurückgetreten 
war, acht Jahre lang bem Statistisch-topographischen Bureau vorftanb, bis er 
1870 bas Kanzleramt ber Tübinger Universität übernahm. 1865 traten bie 
Beschreibungen ber Oberämter Ohringen unb Heilbronn ans Licht, nac ihren 
geschichtlichen Teilen von sehr funbigen Männern bearbeitet, Öhringen von 
Rümelins (Stubienfreunb, bem Professor Ernst Boger, Heilbronn von Heinrich 
Titot. Die Abfassung unb das Vorhandensein ber Oberamtsbeschreibungen, einer 
für Württemberg einzigartigen Einrichtung, hat sic ebenso für bie Erforschung 
wie für bie Kenntnis ber heimatlichen Vergangenheit vielfach nützlic erwiesen.

38 Jetzt in der Landesbibliothet Cod. hist. F. 683. 684 Q. 269.
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Haben sic schon für die Oberamtsbeschreibungen die im Lande vorhandenen 
Kräfte zusammengetan, so erwachte auc sonst das Bedürfnis des Zusammen- 
schlusses, um die Tätigkeit des einzelnen aus ihrer Vereinsamung herauszu- 
heben. 1819 hatte sic auf Betreiben des Freiherrn vom Stein die Gesellschaft 
für ältere deutsche Geschichtsfunde gebildet, welche durc das Unternehmen der 
Monumenta Germaniae die mittelalterlichen Quellen für die Forschung bereit- 
stellte. Sm gleichen Sahre trat ber Thüringisch-Sächsijche Geschichtsverein zu- 
fammen. Der deutsc denkende, für Deutschlands Vergangenheit begeisterte 
König Ludwig I. von Bayern veranlaßte bie Gründung von Geschichtsvereinen 
ber 8 bayerischen Regierungsbezirke, bie unter bem Vorsitz des jeweiligen 
Regierungspräsidenten tagen sollten. Er hatte für bie Regierungsbezirke bes 
nördlichen Bayerns ben beinahe vergessenen Namen Franken (Ober-, Mittel- 
unb Unterfranken) eingeführt, ber fortan auc für bie Bevölkerung des nörb= 
lieben Württemberg, natürlich zunächst von ben Gelehrten, angewandt wurde. 
Überall in Deutschland entftanben nun weitere Geschichts- ober Altertums- 
vereine, auch in Württemberg, 1832 ber Archäologische Verein in Rottweil, 
1841 ber Verein für Kuns unb Altertum in Ulm unb Oberichwaben, 1844 ber 
Württembergische Altertumsverein in Stuttgart. Man wird stets dankbar ber 
entsagenden unb opferwilligen Arbeit aller ber Männer gebenfen müssen, 
welche diese Vereinigungen begrünbet unb betreut haben. Cs lag nahe, auc 
für das nördliche Württemberg eine Gemeinschaft von Geschichtsfreunden zu 
bilden; diese wurde schon 1846 geplant unb trat anfangs 1847 als Hist o - 
rischer Verein für bas wirtembergische fransen ins Leben. 
Es waren vor allem vier Männer, bie ihn begrünbeten, Albrecht von Öhringen, 
Fromm von Kirchberg, Schönhut von Wachbac unb ber noch jugendliche 
Pfarrer Hermann Bauer in Gnadental; bie beitretenben Mitglieder gehörten 
fast durchweg bem Berufsstande ber Beamten unb Pfarrer an. Der Verein 
sollte „ein fester Bund deutscher Männer sein, bie sammeln unb forschen 
wollten, freilich zunächst für bie Geschichte ber engeren Marken, aber zugleich 
auch für das Vaterland, bas ja leiber nur noc in ber Geschichte einig fei. 
1852 schloß sich bet Verein bem Gesamtverein ber deutschen Geschichts- unb 
Altertumsvereine an. Sofort nach seiner Gründung gab er eine Zeitschrift 
heraus,39 beren Schristleitung längere Zeit Schönhut unb Bauer abwechselnd 
besorgten. Natürlich haben sie bie Hauptlast ber Veröffentlichungen getragen; 
doc arbeiteten auch anbere Freunde ber Heimatgeschichte mit, so Rentamtmann 
Mauc von Gaildorf, Dekan Mayer in Weikersheim, ber kunstsinnige Stadt- 
Pfarrer an St. Katharinen in Hall Heinrich Merz (später Prälat in Stutt- 
gart), Oberlehrer Hauser in Hall, Oberamtsrichter Wilhelm Ganzhorn in 
Neckarsulm, ber Dichter bes vielgesungenen Liedes „3m schönsten Wiesen- 
grunde". Ze brei Jahrgänge mürben später zu einem Banb zusammengefafzt; 
bis 1873 finb 9 inhaltreiche Bänbe erschienen.

Hermann Bauer40 gehörte zu ben im Tübinger Stift vorgebildeten Thed- 
logen, bie für Württemberg unb ganz Deutschland so viel geleistet haben. Er 
mar geboren in Mergentheim als Sohn eines Oberamtsarztes, ber sich 

38 Wirtembergisc Franken. Zeitschrift des Historischen Vereins für das wirtem-
bergische Franken.

40 (Bernhard Bauer) Zeitschrift für wirtembergisc Franken, IX 2, 1872, S. 322 
bis 332.
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auc als Sammler und Geschichtsfreund betätigt hatte. Ooc wurde Bauer 
schon im Gründungsjahr des Historischen Vereins Don Snadental als Helfer 
nac Fialen versetzt, wo er die Oberamtsbeschreibung von Aalen ganz, von der 
Gmünder und Neresheimer wenigstens die geschichtlichen Teile verfaszt hat. 
Aber schon 1854 kehrte er in die fränkische Landschaft als Dekan Don Künzelsau 
zurück, Don 1864 bis 1872 war er Dekan in Weinsberg; er starb noc nicht 
58 Sahre alt mitten aus einem reichen Leben heraus. Ein Mann Haren 
Verstandes, Don unerschöpflichem Arbeitswillen, ein unabhängiger, vornehmer 
Charakter, bat er auf allen Gebieten feines Kirchen- unb Schulamts Bedeuten- 
bes geleistet. Sein Erkenntniseifer hatte ihn schon in Snadental zur Be- 
schäftigung mit der Heimatgeschichte, ber Vergangenheit bes bortigen Zister- 
zienser Frauenklosters, getrieben. Erstaunlich war bie Weite seines wissenschaft- 
lieben Interesses Don ber ostfränfischen Mundart ber Gegenwart über bie 
gesamte Staats- unb Kulturgeschichte bes Vereinsgebiets; am meisten reizten 
ibn bie Fragen bes Ursprungs unb ber Arsachen ber historischen Erscheinungen, 
das schwierige unb noc unerforschte Gebiet bes Frühmittelalters; er hoffte 
zumal durc sorgfältige genealogische Erforschung ber Herrengeschlechter, bie er 
durc reiche Regestensammlungen unterbaute, zu sicheren Ergebnissen zu ge- 
langen. Er hat als echter Führer ben Historischen Verein durc alle Schwierig- 
feiten geleitet, unter anberem auc bie Überführung ber Don ihm ftarf gemehrten 
Sammlungen nach Schwäbisch Hall veranlaszt, bas nunmehr Mittelpunkt bes 
Vereins mürbe; Heilbronn, welches sic Don Anbeginn an diesem nur schwac 
beteiligt hatte, schied 1875 ganz aus. überall wirkte Bauer anregenb unb be= 
fruchtend; so hat er in Weinsberg ben bort seit 1867 als Helfer wirkenden 
Ferdinand Haug aufgeforbert, bie römischen Inschriften bes württembergischen 
Frankens zusammenzustellen unb im einzelnen zu erklären. Dieser oeröffent= 
lichte in ber Zeitschrift bes Vereins 1869—71 barüber eine streng kritische Ab- 
handlung,41 in welcher er auc bie im Schloß zu Jagsthausen aufbewahrten 
Inschriften erstmals wissenschaftlich bearbeitet hat. Haug war 1837 in 
Sindelfingen als Sohn bes bortigen Helfers geboren, ber Neffe bes Tübinger 
Professors ber Geschichte Karl Friedric Haug; er hatte Theologie unb Alt- 
Philologie ftubiert unb wurde später im badischen Schuldienst Direktor ber 
Gymnasien zu Konstanz unb zu Mannheim. Bene Untersuchungen stellten ben 
Anfang einer reichen, ihn durc bas ganze Leben begleitenden Tätigkeit bar, 
welche bie gesamten römischen Inschriften unb Bildwerke innerhalb Württem- 
bergs umfafzte.42 Er starb 1925 zu Stuttgart im 88. Lebensjahre, ein ebler, 
lauterer Mann Don ruhiger Besonnenheit unb sicherern Urteil.

Mit bem Verein in enger Verbindung, aber doc einen Kreis für sich 
bildend, waren bie hohenlohischen Forscher in unb um Öhringen. Sofeph 
Albrecht erfuhr, als er über bie hohenlohischen Siegel bes Mittelalters arbeitete, 
bie größte Teilnahme bes Fürsten Friedric Karl zu Hohenlohe-

41 Die römischen Inschriften im württembergischen Franken: Zeitschrift für wirtem- 
bergisc Franken, VIII 2, 1869, S. 331—353; VIII 3, 1870, S. 512—551; IX 1,1871, 
S. 143—148.

42 Die römischen Inschriften unb Bildwerke Württembergs Don Haug unb Sirt. 
Erste Auflage 1900. Zweite Auflage (unter Mitwirkung Don Peter Gözzler) 1914. 
Beide finb im Auftrag des Württembergischen Geschichts- unb Altertumspereins her- 
ausgegeben worden.
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yalbenbur 9.43 Dieser, 1814 geboren, hatte sic im österreichischen und 
bann im russischen Militärdienst betätigt und 1839 die Standesherr chait 
Sphenlohe-Waldenburg übernommen; er schuf sic in Kupferzell einen behag- 
lieben Wohnsitz mit schön angelegtem ©arten. 3abrjebntelang war er aus 
Qräsident ber Württembergischen Kammer ber Standesherrn. 2 urd) Albrecht 
angeregt, widmete er nun, soweit ihm die anberen Geschäfte Seit ließen, leine 
Musze ber Siegel- unb Wappenkunde mit solchem Erfolg, daß er als Der e- 
grünber ber mobernen Sphragistit bezeichnet werden kann: durc fritiice 
Untersuchung unb sorgfältige Vergleichung zahlloser mittelalterlicher Siegel 
suchte er zu möglichst gesicherten Aufstellungen zu gelangen unb burc Icarte 
Begriffsbestimmung auf Grund ber Wappenbilder ein streng logisches Snitem 
aufzubauen; bis dahin war diese Wissenschaft meist von Dilettanten betrieben 
worden. Er legte feine Forschungen in zahlreichen Sonderschristen nieder 10 
1857 über bie Wappen feines Geschlechts, 1861 über bie ber Reichsichenken 
von Limpurg. 1871 gab er fein „Sphragistisches System zur Slaifilikatipn 
älterer Siegel nac den verschiedenen Haupttypen", 1882 ySphragiitiice 
Aphorismen” heraus. Er starb im Dezember 1884, wegen feines geraden, 
festen Charakters, feiner Rechtlichkeit unb Leutseligkeit allgemein hochgeehrt:

Eine schöne Frucht ber Verbindung bes Fürsten Friedric Karl mit Albrecht 
war bie Verausgabe bes Hohenlohijchen Archivs, zweier prächtig 
ausgestatteter Foliobände, von benen bie beiben Delle bes ersten 1827 unb 
1860, ber zweite 1870 erschienen. Das wertvolle Wert ist nur als Aanu- 
ffript, wohl auf Kosten bes Gesamthauses Hohenlohe, gedruckt unb darum viel 
zu wenig besannt geworben. Es sollte vor allem ber Geschichte bes Vaufes, 
aber auch ber den Grafen unb Fürsten einst untertänigen Landichast bienen. 
Sämtliche Abhandlungen finb wertvoll, es tarnen neben bem Süriten, neben 
Albrecht bie noch lebenden Forscher bes württembergiichen grauten ju torti 
Hermann Bauer, Abolf Fischer unb Ernst Boger.

Abolf Fischer, geboren 1811 als “farrerssohn zu Winzerhauien unter 
bem Wunnenstein, verbrachte seine Berufszeit ganz auf hohenlobicen 
“atronatspfarreien, von 1835 bis 1838 als Helfer zu Forchtenberg am Wer, 
von 1838 bis zu feinem 1877 erfolgten Tode in Öhringen, seit 187 5 als ofilts- 
pebiger unb Detan daselbst, ein hochgebildeter Mann, ben vom Stist ber eine 
warme Freundschaft mit David Friedric Strauß verband, sehr geschart als 
Seelsorger unb Kanzelredner. Sein wissenschaftliches Interesse galt ber hoben- 
(ohifchen Kirchengeschichte; schon 1835 veröffentlichte er eine Darstellung bes 
hohenlohischen Osterstreits, 1864 das „Corpus doctrinae Hohenloicum, feine 
Geschichte unb Inhalt”, 1865 Beiträge zur Geschichte ber Union im epgnge- 
tischen Franken, 1870 solche zur Geschichte bes Collegiatstists éhringen. 1880 
einen Aufsatz über bie älteste evangelische Kirchenordnung unb bie frühesten

13 über ben Fürsten: g. 2. Baumann, Schriften des Vereins für Geschichte unb 
Aaturaeicbihte bei Baar unb ber angrenzenden Landesteile in Donaueschingen, 
V 1885 & 155_ 158 G Q Geyler, Geschichte ber Heraldit (Giebmachers großzes Yh’dügemeines smappenbud, 26. A. 1885-1889 S 756-759. allgemeine beutiche 

Biographie, B0. 50, 1905, S. 442—444 (Karl Weller )•
44 Zeitschrift bes Historischen Vereins für das württembergiice SrgntenX, 194 

G. 210—214 (Ernst Boger). Allgemeine deutsche Biographie, Bb. 48, S. 562 563
(Karl Weller).
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Kirchenvisitationen in Hohenlohe.45 Nun ersuchte ihn Karl Friedric als der 
damalige Senior des fürstlichen Gesamthauses; eine Geschichte des Hauses 
Hohenlohe zu schreiben, zunächst als Leitfaden beim Unterricht der Prinzen und 
Prinzessinnen; die einzelnen Teile erschienen 1866, 1868 und 1870, leider auc 
nur als Manuskript gedruckt, und blieben darum ben deutschen Geschichts- 
forschern meist unbekannt. Fischer hat aber weit über ben ihm gefegten Zwec 
hinaus ein treffliches, für alle späteren Zeiten grundlegendes Geschichtswert, 
grösstenteils aus fast noc ganz unbekannten unb ungenützten Quellen, ausge- 
arbeitet; sowohl bie Gesamtgeschichte des Geschlechts wie bie 2ebensbi(ber feiner 
hervorragendsten Glieder bieten eine Fülle wichtigster Mitteilungen auc über 
bie Vergangenheit ber Landschaft wie für bie allgemeine deutsche Geschichte. 
Ein Nachtrag erschien längere Zeit nac feinem Tode in ben Württembergischen 
Vierteljahrsheften für Landesgeschichte 1898.46

Auc Ernst Bgeri brachte fast alle seine Dienstjahre in Ohringen zu. 
Aus altwürttembergischer Familie stammend, geboren zu Reutlingen 1816 als 
Sohn eines Regierungsrats, studierte er zwar Theologie, entzog sic aber bem 
Beruf des Pfarrers unb erhielt 1842 ein Lehramt für bie realistischen Fächer 
an ber Ohringer Lateinschule. Diese wurde 1847 durc bie Bemühungen ber 
fürstlichen Standesherrschaft zum Lyzeum (Progymnasium) erhoben, Boger 
rückte an ihr 1871 zum Rektor auf. Seinen Ruhestand von 1881 an brachte 
er in Stuttgart zu, wo er 1895 im 80. Lebensjahre hinschied. Er war, bei 
beschaulicher Natur, von lebhaftem geistigem Interesse, ein besinnlicher Be- 
obachter feiner Mitmenschen. 1857 hatte er sic mit ber feingebildeten Frida 
Napp, ber Tochter von Strauß vertrautestem Freunde, Pfarrer Rapp in 
Antermüntheim, vermählt; auc mit Adolf Fischer staub er in stetem freund- 
ichaftlichem Verkehr. Die von ihm verfaßten Teile ber Beschreibung bes 
Oberamts Öhringen sind durc Reichhaltigkeit unb gründliche Quellenbenützung 
ausgezeichnet. Der Bau bes Dhringer Bahnhofs auf ber Oberen Bürg 1860 
veranlasste ihn, ben römischen Altertümern nachzuspüren; durc aufmerksames 
Achten auf bas Gelände hat er manches wertvolle Stüc gerettet. 3n bem 
durc bie Fürsten zu Hohenlohe bem drohenden Nuin entrissenen Schlöffe zu 
Neuenstein sonnte er als Ergänzung bes dortigen Familienmuseums bie 
römische unb vorrömifdje Sammlung einrichten. Hierher wurden aus bem 
Schlosse zu Kirchberg aud) bie Funde Hanszelmanns unb Hammers verbracht; 
Kirchberg war nac bem Erlöschen ber Kirchberger Linie 1861 in ben Besitz 
ber dürften von Öhringen gefommen. Sm zweiten Bande bes Hohenlohischen 
Archivs stammt von Boger einer ber wertvollsten Beiträge, für ben er auch bie 
italienischen Chroniken mit Sinderglüc benützt hat: „Untersuchung ber Ver- 
hältnisse, unter benen im 13. Jahrhundert bie eblen Herren Konrad unb Sott-

45 Der hohenlohische Osterstreit: Theologische Jahrbücher, 14,4 (1835), 6. 526— 
560. Corpus doctrinae Hohenloicum: Sahrbücher für deutsche Theologie, 9 (1864), 
S. 482—517. Das Restitutionsedikt von 1629 unb feine Folgen in Hohenlohe, ein 
Stüc Kirchengeschichte: Württembergische Jahrbücher, 1861,1, S. 81—108. Hohen- 
Iohe, bie fränkischen unb wetterauischen Grafen unb bie evangelische Union: Ebenda, 
1865, S. 292—324. Stift Öhringen: Archiv für Hohenlohische Geschichte, II (1870), 
S. 151—214. Die älteste evangelische Kirchenordnung: Zeitschrift für Kirchenrecht, 
15 (1880), S. 1—48.

48 Neue Folge VII, 1898, S. 363—419.
47 Wirtembergisc Franken. Neue Folge VIII, 1903, S. 109—121 (Karl Weller).
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fried von Hohenlohe in den vorübergehenden Besitz der Grafschaften acelije und Romagna tamen”.4s Gern vertiefte er sic in die Geschichte der fünstleriic 
bedeutendsten Bauwerte Öhringens und feiner Umgebung, des Neuensteiner 
(Schlosses und der ohringer Stiftskirche. Venen vorher noch nie untersuchten 
Renaissancebau hat er aus den archivalischen Quellen und mit eindringender 
Beobachtung der einzelnen Bauteile selbst 1878 beschrieben - die damals 
restaurierte Gtiftstirche zu Öhringen 1885;50 auch hier hat er nebenbei geschieht^ 
liche Fragen glüdic gelöst, 8. $. auf welche Weise die Hohenlohe um. Die Mitte des 13. Sahrhunderts in ben Besitz her Regensburger Leben 6 bring , 
Neuenstein und Waldenburg gelangt sind. . , . .Die Geschichtsforschung und Geschichtschreibung ist eine schwere und tonid- 
liche Kunst, die nur von Berufenen gemeistert werden sann dos alle. Diele 
Jänner ausjeichnet, bie unter vielen Schwierigkeiten und oft mit beicräntten 
Rütteln bie Arbeit geleistet unb geleitet haben, ist eine hohe geistige 2 ildung, 
ein YDeiter, Seiten unb Bölter überschauender Blid. ihr Wunschgepante 
war ein eigenartiges deutsches Wesen, dem sie durc Ii lege gerade quc Der Seimatgeschichte bienen wollten, ihr Wunschbild ein einheitliches Reich, unter 
besten starten Schutz der deutsche Geist sic frei und uriprüng lic en falten 
sönne. Gie hatten durchaus bas Bewustsein, im engen Streis doch weltweite 
Dinge zu erkennen, als Forscher in groszen Zusammenhängen zu iteber, 2’01 
hoch genug sann ihr Berbienft eingeschätzt werden, daß sie den geicictlicen 
in ber Bevölferung gewedt unb genährt unb so viele geschichtliche Werte 

ber Landschaft erhalten haben, bie durc Unverstand unb Anbildung sonst 
hemmungslos zerstört worden wären. Auf ihrem uneigennützigen unb uner- 
müdlichen Wirken fufzt alle wissenschaftliche Arbeit der Solgezeit.

48 . 215—238. , .2.) u
10 Gchlofz Neuenstein: Besondere Beilage des Staatsanzeigers für Bürttemberg/

1878,6.449—454, 485-488. — 00
50 Die Stiftskirche zu Öhringen: Württembergisc Franken. Neue Solge II (1065):
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Die hällifthe Mantheg
Von Karl Schumm

Die Haller Landhege umschlieszt ein Gebiet Don der Grösze des ehemaligen 
Oberamtes Hall, wie es Dor der Aufteilung des Oberamtes Weinsberg war.

Bei der Einteilung Württembergs in Oberämter wurde auf historisch ge- 
wordene Territorien Rücksicht genommen. Das Gebiet der ehemaligen Reichs- 
stabt Tall blieb im Oberamt Hall beisammen unb die Oberamtsgrenze tonnte 
sic in großen Strecken an die ehemalige Landhege anschlieszen. So hat bie 
Landhege noc heute ihre Bedeutung als Grenze beibehalten. Als solche mar 
ber Grund unb Boden, auf welchem sie errichtet mar, ursprünglich das Eigen- 
tum ber umgrenzten Gesamtheit. Im Laufe ber Sahre fam er aber in Privat- 
besitz. Teils mürben bie Stücke um bas Sahr 1800 von ben angrenzenden 
Grundstückseigentümern ermorben, teilweise mürben auch größere Stücke sonst 
verläuft. Sm Amt Ilshofen taufte ber Bürger Happold aus Slshofen bas 
grobe Gebiet um 6000 fl.

Der ehemalige Verlauf ber Heg ist hier unb dort (Neunkirchen) jetzt noch 
in mehreren Metern Breite besonders ausgesteint, unb in ben Katasterkarten 
ber angrenzenden Gemeinden umzieht er als schmales Band bie Markungs- 
grenze. Durc eine Bestätigung Kaiser Maximilians II. (siehe Glasersche 
Chronik, Handschrift in ber Bibliothet des Historischen Vereins für Württem- 
bergisc Franken, Hall, S. 424) erfahren mir bie ursprüngliche Tiefe unb 
Breite des Grabens. Er wird bort als 10 bis 12 Schub tief unb 10 Schub 
breit angegeben. Ein Zettel aus bem Nachlaß bes Oberamtmannes Fromm 
um 1840 berichtet von 9 bis 10 Fufz Tiefe.

8. Hauszer schreibt in feiner Landheg-Abhandlung in ber Zeitschrift bes 
Historischen Vereins für Württembergisc Franken VII, Heft III, 1867: „Nac 
ben Überresten, mie sie vor 30 Bahren ba unb bort noc zu sehen maren, beftanb 
bie Landhege aus einem Graben, 10 bis 12 Schub breit unb ebenso tief." 
Glaser berichtet: „Der Graben ist mit Stangen unb Schlagholz dicht besetzt." 
Der Frommsche Nachlafzzettel weisz: (Der Graben) „mar mit Haselnusz, meist 
Rauhbuchen besetzt".

Nicht überall mürbe bie Grenze bes höllischen Gebietes von Graben unb 
Hecke gebildet. Alle möglichen Grenzbezeichnungen (siehe Knapp, Theodor, 
„Über Marksteine unb andere Grenzbezeichnungen", in Württembergische Sahr- 
bücher für Statistit unb Landeskunde 1909) mürben zur Markierung beige- 
zogen. Doc mirb immer ber ganze Grenzverlauf als Landhege bzw. als 
Hegrecht besitzend bezeichnet.

Sm städtischen Archiv Hall ist eine Handschrift vom Sahre 1639, bie eine 
Grenzbegehung beschreibt. Der Kocher gilt als Grenze, „hat Hegrecht" bis 
oberhalb Westheim. Andere Wasserläufe merben gerne als Grenzlinie einbe- 
zogen; so bie Not Don ber Obermühle bis zur Scherbenmühle, bie Bühler 
„Dom Kerlewecker Gemeinde Recht in dem Bühler Flufz hinuff” zur Mühle



141

Neunbronn und zur Mühle Anhausen; der Bentzenbrunnenbac oberhalb 
Schuppac und die alte Fischach. Steile Schluchten und Hänge sind ebenfalls 
grenzbildend, wie dies der Steilabfall des Keupers ins Ohrntal bei Neunkirchen 
und an ber Gliemenhalde bei Gailentirchen war. Das Kupfermoor und der 
©chmeracher Sumpf werden in den Hegverlauf einbezogen. Sm Gebiet des 
Junkers von Vellberg werden 15 Marksteine gesetzt. Alle gewöhnlichen Hilfs- 
mittel einer Grenzsetzung werden zur Hegbezeichnung herangezogen. Landheg 
unb Grenze werben immer gleichgesetzt, wie dies schon in ber oben angeführten

Haller Landturm unb Landheg an der Roten Steige an der Straße 
nac Mainhardt (abgebrochen), nac handgemalter Karte des Michel- 

selber Gemeindeholzes von 1702.

Handschrift aus bem städtischen Archiv hervorgeht, die folgende Einleitung hat: 
„Defz Heil. Römischen Reichs Statt, Schwäb. Tall am Kocher Territorium, 
iiöeces, Cent unb Obrigkeitlic Gebiet würdt begriffen in ber Landwehr, wie 
sie mit ber Häng unb Flügelhäag, Bächen, Flüszen, Selsen, Gräben, Bergen, 
Riegeln, Fallen unb Hecken terminiert."

Die äußere Landheg nimmt folgenden Verlauf: Sie beginnt „uf ber Haliteig 
am Shürmlein gegen Comburg, im Fluß des Kochers hinauf an Hteinbac, 
gen Sulla unb weiter Unter Attenhoffer Gemeind bis oberhalb Weitheimb ... 
Anderhalb Ottenborff zu ber Landheeg vom Kocher heraus" (Flurnamen: 
Landgraben). Die Heg gebt „hinan an ben Breetzenberg (Flurnamen: Brenn- 
tenwald), von bannen hinan gegen ben Dillberg (Flurnamen: Diehlberg) und 
hinein zum Dendelbach, zu beren mit Limpurg Schmidelfeld (Schloß bei Sulz- 
bacb a. K.) habenden Jagensgrentz; ferner ben Dendelbac uffwärts ... (Sran- 
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fenbergs gränt fallen in ber toten Klingen)" (Flurnamen: Totenwald). Die 
Hege zieht sic bann ben Fluszpfad hinauf „gen Frankenberg. In diesem Flecken 
vornen bei Linhardt-Wielands Scheure am Loc in ber Miststatt steht ein 
Markstein, welcher bie hallische Landgrentz berüret, zugleich das Limpurgisc 
unb hallische Sagen scheiden tut ... Von Frankenberg unb selbigem Markstein 
ausgeht bie hällische Landgrentz an Riedener Gemeinde zur Rechten des Fusz- 
pf abt hinab bis zum Waldt Wolfsberg." Der Bac am Fusze bes Wolfsberges 
wird Grenze bis zu feiner Mündung bei der Obermühle in bie Not. Die 
Not hat „Hegrecht". Von ber Obermühle aus „geht bie äuszere höllische 
Landtwehr ben Flusz Nhot hinauf zwischen Kornberg unb einem alten Burg- 
ftabel zur Bürg genannt (Flurnamen: Schloszberg), an ben Kornhalden Feldern 
aufs unb auff bis ber Rötendac in bie Nhot läufst". Die Not als Grenze 
gebt bis zur Scherbenmühle. „Die hallische äuszere Landtwehr continuiert sic 
in bem Flusz ber Nhot, als ber Nhötendac hereinkommt, bei ber Limpurg. 
Scherbenmühle unb zur rechten unter bem Württemberg. Gehölz des Winkel- 
bergs unb Hüttener hallischen Hölzern ufwärts bis zur Hambertsmühle. Setzt 
bei ber Rechten, daß Klinglein hinauf, bisz zu ber hällischen Landheeg, Riegel 
unb Fallen an ber Dobelhütte. Allda ber alte See (bei Stock) auszerhalb liegt, 
gegen ben Württembergischen unb hohenlohischen Wirtshäusern (an ber 
Strasze)" (Neuwirtshaus). Die Limeslinie wird auf einer furzen Strecke als 
Grenze benützt. „. .. Diesze äuszer Heg zieht sic hinab zur Mainhardter Falle 
bis hinab in ben Bac Brettac unber Mainhardt, an Ziegelbronner Hol 
stofzend." Die Grenzlinie gebt bie Brettac aufwärts, bis zu ber Einmündung 
bes Baches von Ziegelbronn her. „Von Dannen zwischen Gailspacher unb 
Ziegelbronner Holz hinauf bis zur Falle unb Lachweiler Fuszpfad, hinfort 
Gailspacher Viehe Riegel. Und aufwärts zwischen Ziegelbronner unb Lac- 
Weiler Veldung, zu ber Fallen an Lachweiler Landstrasze, wo gegen Gleichen 
zugehet. Stern gebet bie äuszere Landwehr hinaus zu ber Hägenhofer Falle unb 
fort im Schillingsfürster Holz (jetzt Hohenlohe-Bartensteinischer Besitz) zu ber 
Wolfseiche unb babei stehender Falle ... Dann gehet bie Heeg am tiefsten 
Klinglein aus (beim Bentzenbach), bis hinab an ben Bac bie Ohrn genannt. 
An ber Ohrn bat es Niegel unb Reitschlupf, ben einen gegen Maibac unb ben 
anbern gegen Blindheim hinuff." Fast einen Kilometer weit abwärts wirb bie 
Ohrn als Grenze benützt. Oberhalb Schuppach, bei ber Mündung bes Katzen- 
baches, diesen noc ein Stüc aufwärts gehend, verläszt bie Hege bas Tal unb 
benutzt bie steilen Hänge des Ohrntales als Grenzlinie. „Von diesem Ohrntal, 
das Flegelholz hinauf gegen Neunkirchens Gemeinde geht bie Heeg aus, an 
dessen Statt grofze Steinfelsen unb Klüften vorhanden." Hier ist bie Heg 
immer in halber Bergeshöhe. Zwischen Neunkirchen unb Büchelberg wirb ber 
Köhlerbac als Grenze benützt, verläszt diesen unb zieht sich nac rechts einen 
Bacheinschnitt herauf, bis zur Hochfläche. Auf ber Hochfläche fängt bie Heg 
wieher an, „zieht sic gegen ben Flecken Neunkirchen zu bem Riegel unb Fallen 
(im tiefen Schlag; Flurnamen: tiefer Schlag unb Fallenrainle), ba ber Weg 
auf Sailac hinaus wenbet". Die Heg zieht bann ben Berghang entlang 
oberhalb Gnadental unb zieht sic bann fast senkrecht hinab „bis an bie Mauern 
bes hohenloh. Klosters Gnadental". Von ben Mauern bes Klosters Snadental 
zog sic bie Hege um bie Ninnener Markung herum auf bie Höhe zur Rinnener 
Ebene unb auf ihr bann vor bis zum Abfall ber Keuperberge an ber Sliemer
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Halde, „allda die Haag umb etwas ausgehet". Sie geht dann oberhalb des 
Steilabfalls entlang über bas angezapfte Tal, bas sic nac Gnadental Dor- 
zieht, unb bann wieder hinauf zum Waldteil „Alte Aue". „Von ber alten 
Aue gebt die ufzere Landheg in die Ejelsflinge hinab, bem Mohr zu’ (Kupfer- 
moor). Das Moor wird in bie Grenzlinie einbezogen. Die Grenze »erläuft 
bann über ben Bahnhof Kupfer über bie Kupfer hinüber unb bann in ziemlich 
geraber Linie bem abgebrochenen Landturm an ber Strafte Antermüntheim— 
Westernac zu, wo bas Sträfzlein von Brachbac einmündet. Die Stelle, auf 
ber ber Landturm errichtet war, hebt sich jetzt noc deutlich als Erhöhung ber 
Gtraszenlinie im Gelände ab. 8m Überbau unb Eichhölzle, zwischen Brachbac 
unb Bauersbach, ist bie Landhege noc gut wahrnehmbar. An der Straßen- 
tnickung, unmittelbar vor Einweiler, überschreitet sie bie Strafte Eichental 
Brachbac unb zieht sic bann in schnurgerader Linie hinunter zum Eschentaler 
Bach. Dieser wird nun merkwürdigerweise nicht zur Grenzgebung benützt, 
sondern neben bem Bac unb ibn teilweise überschneidend läuft ber Graben. 
Er schliefet bann bie Rückertshäuser Markung ein unb gebt durc ben Wald 
oberhalb Döttingen („Heich" genannt). Dann geht bie Hege „von bannen 
rechter Hand herum gegen Braunspacherrain . ■ • hinab durc bas Brauns- 
pacher Gemeindeholz, unter einem (abgegangenen) Cäpellin Enningen genannt 
(Kapelle zu ben sieben Geschwistern) bift in ben Kocher unb hinüber jenseits 
Kochers, underhalb Braunspac vor Crailsheim gefeiten Markstein ftoftenb . 
Die nicht höllische Markung von Braunsbach wird in bie Hege eingeschlosen. 
Die Hege geht bann um bie Markung Orlac herum, macht bort, wo sie auf 
ben Grimbac stöfzt, ein scharfes Knie unb zieht sich in östlicher Richtung auf 
ben Landturm zu. „Unter bem Schmeracher Hoff ist anstatt ber Landwehr 
ein morastischer Graben ausgeschlagen. Weiterhin gebt diese Landgrenß ... 
benen zwischen ben Bunker von Bellberg unb ber Statt Hall ... gesetzten 
15 Marksteinen nach." Die Hege schloß bas Amt Bellberg aus unb ging 
„zwischen Grofz Altdorfer, Stadelhofer unb Kerlewecker Hut, Trieb unb Ge- 
meindt Rechte ... bis ben Kerlenwecker Berg hinab in ben Fluß Bühler". 
Die Bühler bilbet bie Grenze von ber Mühle Neunbronn zur Mühle An- 
hausen. Der Bach, ber lints von ber Martung Buch herab kommt, wird als 
Grenzlinie benützt „hinuff zu Riegel unb Fallen zwischen Sulzdorffer unb 
Buchener Feldern. Weiter zum Haupt-Riegel unb Werren an Büdftrafte 
allba bie gemeine Land- unb Glaidstrasze hindurch auf Dörrenzimmern zu 
gebet ... Fortan zieht sic bie Heeg ben Berg hinuff zur Fallen uff ber 
Ebene ... bis ben Berg unb Höh hinab an ben Bac bie altte Sischac ge- 
nannt, etwas oberhalb Herlebach, allba ber Hag mit einen uff gerichteten Fallen 
sic enbet. Bon bannen gehet bie Landgrent unb baft Heeg Recht denselben 
Bac bie altte Vischac genannt uff unb uff durc diesen Wieszgrund bift zu 
bem siebten Brücklein (gleic wol jetzt eingefallen). Bon hier bas Klingle unb 
Hessentaler Gemeindt Recht hinuff zu einem Markstein (zu ben 7 Wegen ge- 
nannt, ba ber Einkorn uff eine halbe Stunb uf ber linten Spanb stehet), bann 
durc Hessentaler Hut unb Trieb hinab bis zu ben Steinen Brüden am Kalt- 
ofen." Bon hier aus waren wieder Marksteine gesetzt. „: • • unterhalb Hesjen- 
tal bis jenseits uf ber Strafte gegen Somburg bis wo bas Limburger Hoc- 
gericht gestanden. Buch baft Klingle hinunter bis zum Land-Thörlin uff ber 
Saalsteige bift an ben Kocher, allba ber Anfang gemacht worden."
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Diese Grenzlinie war ungefähr 120 km lang und umschloß das reichs- 
städtische Gebiet in den Ämtern Kochereck, Rosengarten, Schlicht und Bühler. 
Sie zog sic über Berg und Tal, Felsengelände und Ebenen dahin. Natürlich 
gegebene Grenzlinien, Wasserläufe unb Felsschluchten, wurden einbezvgen.

Innerhalb der äuszeren Heg gab es noc mit „Flügelhegen" bezeichnete 
Grabenzüge:

1. Von ber Jiegelmühle oberhalb ber Bibers-Mündung bis zur unteren 
Mühle nach Weben „die Bibers uffwärts".

2. Von oberhalb ber Obermühle an ber Rot; ben „Dier-Bach" hinauf 
(jetzige Oberamtsgrenze), um bie Sittenhardter Markung herum zum 
„steinin Wachhäuszlin" am Hülbenbach.

3. Webener Kelterberg—Sanzenbacher Landturm—Sittenhardter Haal- 
steige.

4. Stabwirtshaus (an ber (Strafte nach Mainhardt), Brettachbach, Main- 
harbter Mühlen.

5. Bubenorbis im Klettenberg zum Bac Brettach.
6. Bubenorbiser Landstrafze gegen ben Egelsee, Bubenorbiser Mühle, 

Hüttener Falle, Bubenorbiser Landstrasze (nach Mainhardt).
7. Riegel gegen Ziegelbronn, Krebssee, Falle am groszen See — Maibacher 

Falle — äuftere Landheg.
8. Oberhalb bem Egelsee (Teilung ber Heg) — Siegelbronner Falle; Falle 

zwischen Maibac unb Bubenorbis.
9. Steinernes Wachhäufzlein (Hülbenbach), Simber Hang, Rötesberg 

(Röthelberg).
Teilung ber Heg:

a) Hintere Rücksteig zur Unholder Klinge;
b) Vordere Rüdsteig— Michelfelder Landstrafze.

10. Saalsteig unter Sittenhardt — vordere Rüdsteige, Homburger Halde 
„allda ber Weg durc bie Heeg mit Riegeln beschlossen ... fein sollte, 
laut Vertrag Anno 1570, Don bannen uf bie Höb zum Landturm".

11. Michelfelder Landturm—Sonnensteige, „ob bem Berg entlang", durchs 
Spitalholz „hinab in bie Klinge ob bem Beuerbach, allba ein Riegel im 
Bächlein ist", hinauf zu ben Neunkirchener gelbem. „Ov gehet ein 
Flügelheglein herab, bis nah am Berg in bie Bibers, nechst unter ber 
Metzners Mühle."

12. Vom Riegel auf Neunkirchener gelber in bie Schepptlinge zu „Kloster 
Snadentals Gemäuer".

13. Alte Aue (Gailenkirchen)—Sperbersbac—unterer Damm bei Wittich- 
hausen—klinge—Untermünkheim.

14. Kupfermoor—Untermünkheimer Steige.
15. Messersmühle (Bibers), zwischen Semberg unb Wagrain hinauf zum 

Ninnener Riegelhau.
16. Rinnen — bis zur äufteren Heg an ber Sliemerhalde.
17. Zwischen Gliemerhalde unb ben Comthurijchen Hölzern.
18. Comthurijc Schlegelwalz—Mördersteige gegen Gottwollshausen, hinter 

Gottwollshausen hinab in bie (Schleiftlinge — zum Kocher.
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Rechts des Kochers wird nur eine Flügelheg besonders vermerkt.
„. .. oberhalb Markung Neunbronn unb einem Burgstadel in der Sperbers- 

ec uff ber Höhe (zwischen Kerlewec unb Hohenstraszer Burgstadeln) gegen 
Hohenstatt zum Riegel, uf derselben Steige gegen Oberscheffac hinunter, burd) 
bie Otterbacher Klinge. Oberhalb Oberscheffac durc ein Riegel am Fuszpfad." 
„. .. zur ... Oberscheffacher Steige, uff ber Debelins Höhe ... zu ben 
Krippen ... Höpfacher Berg—Brunnen Rain zum Riegel unter Wolpertsdorf 
her." „Finau—Bielriet — Cröffelbacher Steige zum Riegel uff Geifzlingen." 
(Hier geht bie Heg aus.) — „Sltlinge" (Heg geht aus). „Oberhalb bem Die- 
pac geht bie Heg wieder an bis zur Enslinger Gemeinde. Gegen Erlac unb 
Eltershoffen ist fein Niegel noc eine Heeg."

Merkwürdig ist ber Ausdruc „Flügelheg". Man unterschiebt dieser 
Bezeichnung unwilltürlic eine strategische Bedeutung. Sv hat auc Hauszer 
(a. a. O.), ber es von Haspel übernommen hat,’ gedacht, wenn er schreibt: 
„Von ber äußeren Heg liefen Flügelhegen in verschiedener Richtung nach 
innen." In Wirklichkeit, wenn man sich nur bas Kartenbild vergegenwärtigt, 
bestehen aber zwischen äußerer Heg unb Flügelhegen überhaupt feine Be- 
ziehungen. Ein einziger zusammenhängender Zug ber Flügelhegen ist zu be- 
merfen. Unb zwar bie Verbindungen ber Flügelhegen 1 — 3—10 — 11
15 — 16—17 — 18 ergibt eine Linie: Bibers „uffwärts" bis Nieden— San- 
zenbac—Haalsteige unterhalb Sittenhardt—Rücksteige- -Michelfelder Land- 
turm—Messersmühle—Rinnen — Gliemerhalde—Kocher. Auf dieser Strecke 
ist bie Landhege jetzt noch in größeren Strecken zusammenhängend zu sehen. 
Auffallend ist bann wieder bie Häufung biefer Flügelhegen Sittenhardt- 
Bubenorbis—Mainhardt. Was haben sie nun zu bedeuten? Aufichlufzreic ifi 
ber Vergleich ber äußeren Heg unb ber Flügelheg an ben Markungsgrenzen 
des Ortes Neunkirchen. Hier verläuft nämlich bie eine Markungsgrenze genau 
mit ber äufzeren Heg, während bie anbere sic an bie Flügelheg anichlieszt. Da- 
durc wird bie Bedeutung beiber Hegen als Grenzlinie klar. Während bie 
äußere Heg bie Grenze des später endgültig gewordenen hällischen Territoriums 
anzeigt, sind bie Flügelhegen bie Grenzen des schon früher zur Stadt ge- 
kommenen Besitzes. 3n ber zusammenhängenden Linie (siehe oben) ber inneren 
Flügelhegen haben mir also bie ursprüngliche Grenze des Haller Stadtgebietes. 
Unter bestimmten Voraussetzungen wird um bas neuerworbene Gebiet immer 
wieder eine Heg als deutlic wahrnehmbare Umgrenjung gezogen.

Vier feste Türme betonen bie Bedeutung ber Heg. Zwei davon sind an 
wichtigen Geleitsstraszen errichtet, ber eine oberhalb Michelfeld an einer 
Flügelhege, ber anbere an ber Geleitsstrasze Müntheim—Ohringen bei Kupfer. 
Die zwei anberen Türme, ber Sanzenbacher unb ber Hörlebacher, lagen nicht 
unmittelbar an besonders wichtigen (Straften.

Überall bort, wo eine Öffnung ber Heg, so 3. B. an wichtigen Straszen- 
zügen, zum Zwecke des nachbarlichen Ortsverkehrs, ober bort, wo bie Ge- 
meinben noch Weid- unb Triebrechte aufzerhalb ber Heg besaszen, notwendig 
waren, war ein „Riegel unb Fallen" angebracht. Den „Riegel wird man 
sich, ber bereits althochdeutschen Bezeichnung nac (siehe Fischer, Schwäbisches 
Wörterbuch), als Querholz zum Verschlieszen einer Lücke zu denken haben. Die 
„Galle” biente hauptsächlich nur bem Personenverkehr unb war dement-

10 Württembergisc Franken
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Tprechend kleiner. Sie war auc nicht zum Aufschieben wie der Riegel, sondern 
zum bequemeren Auf- unb Zuflappen eingerichtet. An ber Geleitsstrasze bei 
Dörrenzimmern wird ein „Hauptriegel unb Werren" erwähnt.

On ber Bezeichnung „Werre" könnte man eine Verteidigungsanlage ver- 
muten. Dieses Wort ist aber noc heute im hällischen Oialett gebräuchlich. 
Wenn das Viehhüten auf einem Grundstück nicht allgemein erlaubt ist, so steckt 
ber Besitzer des Stückes einen mit einem Strohbüschel versehenen “fahl ober 
auc nur ein Zweigstüc in ben Übergang von ber Strafte zum Grundstück unb 
nennt dies „eine Werre machen". Auc Fischer („Schwäbisches Wörterbuch") 
bezeichnet Werre als eine „Sperre ... an ber Einfahrt in ein Feldstück, einen 
verbotenen Weg". So bars man vielleicht die Werren innerhalb ber Landhege 
als ein Hoheitszeichen auffassen, bas bas unberechtigte überschreiten ber 
hällischen Grenze verwehren sollte.

Die Niegel unb Fallen waren nicht immer geschlossen. Sn ber oben ex- 
wähnten Handschrift wird als Ausnahme hervorgehoben, baft bie Riegel unb 
galten an ber Teufelssteige (siehe unten Nr. 16 am Grimbach) immer ver- 
schlossen worden feien.

Anno 1569 „vergleich sic Brandenburg mit Hall, baft bie 2 Riegel in 
ber Teuffelsklingen unb uff ber Ninnwiszen nicht beschlossen: .. werden sollen".2 

1592. „Oberhalb Hagenbacher Staigen, mag Hall ein Rigel machen, unb 
soll bas Stifft einen schlüssel dazu geben, es soll auc bem Stifft ber äuftere 
Rigel bep Hainbac geöffnet werden." (Extractus.2)

Die Fufzwege durchbrachen bie Hege in einem Schlupf. An Reitwegen 
waren „Reitschlupfe" gelassen.

Auswärtige Herrschaften hatten Rechte unb Besitzungen innerhalb ber Heg 
„Stem zum gebrauch ber jagens gerechtigkeit, bauung ber guter, unb besuch bes 
weidgangs innerhalb ber Landtwehr, soll Hall etliche mannhafte Schlüpf, mit 
zwein Fallriegeln versehen zu lassen". (Extractus.2)

3n ber Handschrift von 1639 werden folgenbe Übergänge besonders 
erwähnt:

a) An ber äufteren Heg

1. Unterhalb Ottenborf „Riegel unb galten". Die Markung des hällischen 
Westheim geht über ben Kocher hinüber, so baft auch bas Hegrecht hier jenseits 
bes Kochers ivar. 2. Eine „gatte" bei granfenberg. 3. Riegel unb gatte an 
ber Dobelhütte (bei Hütten). 4. Mainhardter gälte. 5. gälte am Lachweiler 
guftpfab (Lachweiler—Mainhardt). 6. Gailspacher Viehriegel. 7. gälte an 
ber Lachweiler Landstrasze (gegen Gleichen). 8. gälte an ber „Wolfseiche" im 
„Schillingsfürster Wald" (jetzt fürstlich Bartensteinischer Besitz). 9. Brücken- 
falle im Büchelberg (bei Maibach). 10. Riegel unb Reitschlupf an ber Ohrn 
„gegen Maibac ... unb gegen Blindheim hinuff". 11. Riegel unb galten im 
„tiefen Schlag" (Strafte Neunkirchen—Sailach) „ba ber Weg auf Sailac 
hinaus wendet." 12. Niegel unb Fallen an ber Mauer bes Klosters Gnaden- 
tat. 13. „Rinnener Kuhrigel". 14. Sand-Rigel auf Waldenburger Straft" 
(bei Laurach). 15. „Rigel gen Dottingen". 16. „Rigel an ber Teufelssteige 
am Grunbacher Rain". „Diese Steigen sind wegen ber Fuhrleut Zvllabfahrt 
jederzeit mit Nigel unb Werhen verschlossen geworden halten." 17. Riegel unb 
galten „zwischen Sulzdorffer unb Buchener gelbem". 18. Haupt-Riegel unb
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Werren an der Rückstrafze, „allda die gemeine Land- und Glaidtstraßze hin- 
durc uff Dörrenzimmern zu gehet". 19. Falle auf der Höhe bei Dörren- 
zimmern. 20. Falle an der alten Fischach.

b) An den Slügelhegen
1. Riegel und galten „der Kornberger Rigel genannt". 2. Falle an der 

Sittenhardter Heusteig. 3. Riegel bei Sittenhardt „oberhalb der Reinold- 
wiese". 4. Riegel und galten beim „steinin wachhäuszlin am Hülbenbach". 
5. Riegel und galten am Sanzenbacher Landturm. 6. Sanzenbacher Kuhriegel. 
7. Riegel zwischen Bubenorbis und Ziegelbronn. 8. gälte beim groben Gee 
(zwischen Bubenorbis und Ziegelbronn). 9. gälte zwischen Maibac und 
Bubenorbis. 10. Sandriegel bei ber Michelfelder Landstraßze (gegen Buben- 
orbis). 11. Falle an ber vorderen Rücksteige. 12. Bibersfelder Biehriegel. 
13. Niegel unb gatte unter ber vorderen Rücksteige. 14. Riegel unb gatte an 
ber Gonnensteige (alter Weg von Blindheim, Witzmannsweiler nac Michel- 
selb). 15. Ein „Riegel im Bächlein bei Baierbach". 16. Riegel bei Neun- 
tirchen. oberhalb Baierbach. 17. Riegel in ber Schöppenflingen. 18. Riegel 
bei Wittichhausen. 19. Ein Riegel an ber Müntheimer Steige. 20. Ein Riegel 
bei Rinnen gegen Lemberg. 21. „Falle ob ber Glimmer Halde". 22. Gailen- 
firmer Sandriegel. 23. Riegel unb Falle in ber Schleiftlinge (bei Gottwolls- 
bansen), 24. Riegel an ber Oberscheffacher Steige (von Hohenstatt her). 
25. Riegel am Fuszpfad Oberscheffac— Otterbach. 26. Siegel unter Wolperts- 
borf. 27. „Riegel uff Geiszlingen zu" (von Cröffelbac her).

c) Schlüpfe
1. Neitschlupf an ber Ohr (äufzere Heg). 2. Reitschlupf gegen Bäumlis- 

selb (Flügelheg). 3. Reitschlupf beim Seebüchel (Maibac — Flügelheg). 
4. „2 Schlüpfe in ber Flügelheg vom Kupfermoor zur Müncheimer Steige."

Die Aufzählung ber Durchlässe aus ber Handschrift von 1639 wird wohl 
nicht votlftänbig fein. Merkwürdigerweise fehlt die Auszeichnung auf ber 
Strecke vom Landturm bei Kupfer bis nac Döttingen.

1568. „Stem werden bie Ao. 1561 verglichen 35 Schlüpf von ber Libers 
an über ben Wald, daß Kochenec ein unb ein, bis gehn Braunspac in 
Kochen spezificiert." (Extractus.2)

Reste bes Heggrabens haben sic in ber Gegenwart nur noc in Wäldern 
erhalten. Die äuszere Landheg ist noc gut sichtbar am Fufzwege vom Bahn- 
hof Kupfer nac Brachbach, bann in ben beiben Wäldern zwischen Brachbac 
unb Bauersbach, von Einweiler bis hinunter an ben Eichentalerbac, auf ber 
Höhe von Rückertshausen, tvo bie drei Oberämter zusammenstoszen. Besonders 
schön erhalten ist auc bie Strecke von Rückertshausen ben Kocherhang hinab 
bis an ben Kocher unb am jenseitigen Talhang entlang zwischen Schalhof unb 
Orlac unb an ber Grenze ber Orlacher Markung.

Reste ber Flügelhegen finbet man noc häufig in ben Keuperwäldern 
zwischen Kocher unb Bibers. Ein grosses zusammenhängendes, noc deutlich 
sichtbares ©tuet wird von ber Noten Steige durchschnitten unb zieht sic hin- 
über bis oberhalb Erlin. Ebenso sind Reste oberhalb ber Viehweide Baierbac 
unb am Biberstalhang zwischen Wagrain unb 2emberg wahrzunehmen.

10*
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Die angrenzenden Besitzer haben ihr Gebiet teilweise mit Grenzsteinen in 
unmittelbarer Nähe, häufig sogar auf bem Hegverlauf bezeichnet. Sehr schöne 
(Steine stehen im Gebiete ber Markung Braunsbach, bas zur Zeit ber Stein- 
setzung ben Herren von Crailsheim gehörte. Sm Mainhardter Wald stehen 
Grenzsteine unb Bagdsteine ber Herrschaft Württemberg unb im Osten wird bie 
Grenze zur Markgrafschaft Ansbac mit (Steinen festgelegt.

Fast überall ist bie Heg vielmehr noc in Flurnamen erhalten. Den Aus- 
drud „an ber Heich" finbet man fast in jeber angrenzenden Markung. Zu- 
sammensetzungen mit „Fallen" unb „Riegel" finb häufig.

II.
Die Anfänge höllischer Territorialpolitit gehen auf bie Zeiten Ludwigs bes 

Bayern (1314—1347) zurück. Sm Kampf mit bem Papst unb ben Habs- 
burgern (Karl IV. von Frankreich wollte sic mit Hilfe bes Papstes ben 
deutschen Königsthron aneignen unb verband sic deshalb mit ben Habs- 
burgern —- Vertrag in München 1325) fanb er feine Hauptstütze in ben empor- 
kommenden Städten. 3n Ulm brachte er einen Bund aller schwäbischen Städte 
zusammen, um fein gefährdetes Königtum zu schützen. Das bürgerliche Element 
in ben (Stäbten fanb feine befonbere Beachtung. 1340 in ber 2. Zwietracht ber 
Haller Bürger entschied er zugunsten ber Zünfte (siehe Oberamtsbeschreibung 
Hall, S. 161).

Unter feiner Regierung (bas Extract nennt bas Sahr 1317) wird ben 
Hallern gestattet, bafe sie feinen neuen Burgenbau in ihrem Gebiet zu bulben 
hätten. In ben vorausgehenden Regierungsjahren Rudolf von Habsburgs 
mürben bie meisten Burgen in ber Umgebung Halls in Trümmer gelegt. Den 
Wiederaufbau verhinderte bas Dekret Ludwigs. „Kayzer Ludwig gebeut, 
bafe wo iemanb ein zerriszen schlofz in bem Hallischen gebiet, miber uffbawen 
wollt, bie von Hall solches mit Hilf ber benachbarten Städt miber sollen, im 
Nahmen ihrer Majestät, abschaffen." (Extractus.2)

3n bem Bedürfnis, klare Grenzlinien zu schaffen, erscheint bie Erwähnung 
einer Landhege zum erstenmal bei Grenzstreitigteiten in ber Leofelser Gegend, 
1352. Seit 1333 setzte sic Württemberg hartnäckig in Besitz ber bortigen (Segenb.

Um bas Bahr 1400 scheinen bie Grenzen bes Haller Gebiets allmählich an- 
nähernd feftgelegt zu fein. 3m Jahre 1401 erlangte bie (Stabt von Kaiser 
Ruprecht ein Privileg (Orient, (Sonntag vor Allerheiligen 1401):

„Ao. 1401 ... haben bie von Hall einen starten landthag ober Landwehr, 
mit Rigel, merren, thürmen unb gräben auszgebracht, umb ihr land zu führen." 3

Mit diesem Privileg tritt bie Landheg in bas Licht ber höllischen Geschichte. 
3n späteren Zeiten mirb immer mieber an dieses Privileg erinnert unb alle 
juristischen Gutachten beginnen dieses Privileg unb bie Jahreszahl an ben 
Anfang ihrer Betrachtungen zu stellen. Mit bem Bekanntwerden bes ’Trivilegs 
beginnen bie Proteste ber Grenznachbarn.4

Die Nachbarn sahen sic in ihren Rechten durc bie Heg benachteiligt. Sine 
Beschwerde nach ber anbern erfolgt unb Hall bemüht sich, nicht nur bas alte 
Privileg von einem jeweiligen Kaiser erneut zu bekommen, fonbern auch mit 
jeber Erneuerung eine Erweiterung ber Rechte zu verbinben. Wichtig ist be- 
sonders bie klare Rechtsstellung in ber Wiederherstellung bes Privilegs Kaiser 
Ruperts durc Friedric III. vom Sahre 1479.
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„Ao. 1479 confirmirt Friederig III. des Ruperti Privilegium mit fernerer 
gnad, dasz solcher Landhaag durc aus herrische nit zerriszen auc niemand fein 
Eingang, bann bie gemeine Straszen, mit Schranken verwahrth, gestattet wer- 
ben; sondern solcher umgelegcncn guter besser in. bie Cent gehen, grabengelt 
geben, nacheilen, unb in anberer weeg gehorsam leisten, ober als Ungehorsame 
von ber Stadt Hall gestraft unb gemustert werden sollen."

Die Übertretung soll mit 50 el Gold gestraft werden.
Die Bestimmung, dasz auswärtige Untertanen, bie innerhalb ber Heg saszen, 

auc bürgerliche Pflichten ber hällischen Untertanen leisten mussten, schreibt 
Hauszer bereits bem Privileg Kaiser Ruprechts zu. Thnlic auc Glaser.

3n ben Höllischen Artundenbüchern aber wird diese Bestimmung bem 
Privileg Friedrichs III. zugeteilt. Die Bestätigung Kaiser Maximilians I. 
(Biberach, 28. Dezember 1503) bringt, dasz alle inliegenden ®üter ber Stadt 
Hall gerichtbar, steuerbar ... fein sollen. (Extractus.2)

Ebenso einschneidend unb ber bestimmten Territorialpolitit Halls ent- 
sprechend war bie weitere Verfügung, bie besonders durc bie Bestätigung 
Karls V. (Regensburg, 20. Juni 1541) verbessert wurde.

„Ao. 1541 bestättiget Kenser Carolus V. alle diese Freyheiden über bie 
Landheeg, so ihr Majest. selbst gesehen, mit bem Zusatz, bas sie solche in art 
unb enben ergenzen, doc frembber Herrschaften, umb ihr grunbt unb boben 
ein willen machen feilen." (Extractus,2 S. 177.)

„Diese Heeg hat auc Carolus V. beftättigt unb befohlen, wo sie nit ganz 
aneinanber lange, so solle mans ergänzen, unb wo grunb unb boben anberer 
Herrschaft, soll dieselbige so weit sie bebürfen benen oon Hall zu fauffen geben 
unb wir bie zween Praelaten, ber Apt zu Schöntal unb ber Apt zu Murrhardt 
solches am gelt anzuschlagen verordnet." (Extractus,2 S. 310.)

Es war dadurch also ohne weiteres möglich, kleine Besitztümer, bie in bas 
Haller Territorium hereinragten, mit ber Heg zu umgeben. Schiedsrichter in 
ben sic daraus ergebenben Händeln sollten bie Mbte oon Murrhardt unb 
Schöntal fein.5

Durc biefe vom Kaiser erhaltenen Rechte war es ber Stadt Hall möglich, 
sic ein Territorium zu schaffen, innerhalb dessen ihr ein einbeutiges Recht zu- 
stand. Es „bildeten sic aus jenem ^rioilegium so viele Gerechtsame heraus, 
dasz Hall, freilich im fortwährenden Kampfe mit feinen Nachbarn, im Wesent- 
liehen bie Landeshoheit innerhalb feiner Häge behauptete". (Moser, „Oberamt 
Hall", 1847, S. 109.)

Die Innwohner, gleichviel welcher Herrschaft sie angehörten, waren ber 
Stadt gerichtbar (centbar) „unb steuerbar".6 Unb ber fremben Herrschaft war 
es unmöglich, ihren Besitz innerhalb ber Landheg auc nur im geringsten für 
eine eigene Kolitis auszubauen. Durc bas Privileg Friedrichs III. 1488 
(Kempten, 13. Dezember) wurde jeber äußere unb innere Aufbau unterbunben. 
„Wir geben zu wissen, also baf} nun fürbaszhin, niemanb, inn was wirden, 
ftantts, ober wesens ber ober bie weren, inn ber gemelten Statt Hall Landt- 
weher, noch aufs unser unb des Reichs Gründen unb Güthern, barinnen ge- 
legen, fain Babtftuben, Täfern, Wirthschafft, Mülen, Schloß ober Be- 
oefetigung, nit halten, auffrichten, machen ober bauen, unb ob jemanndt soliche 
Gtüd, ihr ains ober mehr barinne, als jetzt berürt ist, umb bie Statt Hall 
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hielten, und uffgericht und gemacht hetten ober hinfür uffrichten unb machen 
würden, das bann disgenannten von Hall unb ihr Nachkommen, macht unb 
gemalt haben, das wiederumb abzusprechen unb abzuthon ..." (Haspel,1 S.109.)

Trotz bes Protestes von Hohenlohe, Limpurg, Murrhardt unb Somburg im 
Sahre 1491 (Extractus,2 S. 222) maren bie juristischen Voraussetzungen zum 
Ausbau unb zur Befestigung eines Haller Territoriums einbeutig. Doc stauben 
sie ost ben althergebrachten Rechten ber Nachbarn gegenüber. Fast ein Saht- 
hundert lang bauern bie Verhandlungen unb Vergleiche. Sm Sahre 1553 
mußten zwei kaiserliche Notare bie Heg aufnehmen.

Der Streit mit ben schwächeren Nachbarn mürbe in einfacher Weise burd) 
reichsgerichtlichen Schiedsspruch beigelegt.

Braunsbach mar in dieser Zeit reichsritterlicher Besitz. Der Besitzer 
Heinric oon Spiess verbot seinen Untertanen, bie Haller Anordnungen, bie 
Heg betreffend, zu erfüllen. Hall erhob gegen Heinric von Spies eine An- 
Hage beim Reichsgericht. Der Entscheid lautete:

1563, 6. Oftober. „. .. daßz beflagter Spieß unb feine Erben ihre 3inß 
Leut unb Zugehörigen in ber Höllischen Landwehr gesessen, so oft es Noth- 
burfft erforbert, unb bie Heeg baufällig morben, in biefelbige zu gehen, an ber 
Landwehr zu arbeiten, zu Erhaltung ber Gräben, Grabengeld zu geben, dazu 
auc nac Orbnung ber Zennt, nachzueylen, unb uff Gebot unb Befehlic 
berer oon Hall, oermög angezogenen Kaiser!. Freyheiten ... Dienst unb Arbeit 
zu thun unb zu leisten, auc biefelbige hinfürter baran nit zu verhindern noch 
abzuhalten, schuldig unb pflichtig seyn sollen." (Haspel, S. 28;Extractus,S. 178.)

„Ao. 1567. Crailsheimisc oertrag, bie Landheeg umb Braunspacher 
Markung soll also oerbleiben, oersteinet merben, unb bie oon Crailsheim gar 
nichts zu thun haben, es sollen aber bie Riegel an ben gutem unb jagten un- 
verschlofzen sein." (Extractus.2)

Der reichsritterliche Besitz Braunsbach mürbe in bie Heg einbezogen. Nicht 
so einfac maren bie Schwierigkeiten mit ben mächtigen Nachbarn zu lösen. 
Nac ber Privilegsbestätigung burd) König Ferdinand I. 1529 regten sich bie 
Herren oonSimpurg. „Umb diese Zeit hat sich Limpurg unb Elters- 
hoffen, megen ihrer Unberthanen barmiber gesetzt, aber bie Spän fein burd) 
bie güet beigelegt morben." (Extractus.2)

Zwölf Sahre später mürben bie Schwierigkeiten mit ber Herrschaft Lim- 
purg durc ben Ankauf ber Burg ... samt ben Reichslehen, bie bie hohe 
Malefiz unb bie Hälfte an ben Zöllen unb Geleiten mit bem Dendeldacher 
Wildbann einschlossen, in ber Hauptsache beigelegt. Die späteren Streitigfeiten 
(siehe Zoll) maren nur noc geschickte Rechtszüge, um ben oollen Besit aller 
Rechte zu erhalten. Fast allen reichsritterlichen Herrschaften ging es so wie 
Limpurg. Rechtsstreitigkeiten, aus benen Hall als ber Stärfere hervorging 
unb durc bie ihnen ein Recht nac bem anbern oerloren ging, verschuldeten 
ben Besitz unb brängten schliefzlic zum Verkauf.

Ernsthafte Gegner maren nur bie Mächte, bie noch fähig maren, grosz- 
zügige Territorialpolitif zu treiben. Sm Nordosten reichte bas Gebiet bes 
MartgrafenvonAnsbach bis an höllisches Gebiet. Dem Markgrafen 
gegenüber sonnte Hall aber feine anbere Rolle spielen, als sie bie fleinen 
reichsritterlichen Herrschaften Hall gegenüber gespielt hatten. Tall sonnte nur 
mit großen Opfern fein Recht gegen ben Markgrafen behaupten. Glücklicher- 
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weise trieb Ansbac auf dieser Seite feiner Besitzungen feine affine Boden- 
politit; es war durc feine mächtigen Nachbarn im Osten und Norden abge= 
lenst. Hall sonnte trotzdem nie in den erworbenen, bem Brandenburger Gebiet 
benachbarten Ämtern ein eindeutiges Recht erlangen. Die Oberamtsbeschreibung 
sagt barüber:

(Amt Vellberg.) „. .. megen Ausübung bes Blutbannes, bes Sagdrechtes 
usw. treten nun aber zwischen Brandenburg unb Hall alsbald vielfache 
3rrungen unb Streitigkeiten ein, bei welchen bie Reichsstadt in ber Regel zu 
kurz fam, bis bie Rechte durc einen Recesz von 1678 geregelt mürben, bie 
aber durc bie Abtretung ber brandenburgischen Fürstentümer an bie Krone 
Treuszen von ber letztern ber Stadt Hall endlic so sehr verkümmert mürben, 
das ihr aufzer ben grundherrlichen Rechten unb ber Patrimonialgerichtsbarkeit 
nichts mehr gelassen mürbe unb sie daher bie 1628 vertragene fraischliche 
Jurisdiction, ihre Grenzen, sowie bas Besteuerungstecht verlor." (S. 300.)

Die Streitigkeiten in diesen Besitzungen mürben endgültig erst in ben 
großen Gebietsverschiebungen im Anfang bes 19. Jahrhunderts beenbigt.

Hall ist auch auf biefer Seite mit feiner Hegziehung samt ben baran sic 
fnüpfcnbcn Rechten sehr zurückhaltend. Mit ber Markung Lorenzenzimmern 
hört bie Heg in Form von Hecke unb Graben auf.

Die Hauptriegel an ber Strasze hinter Sulzdorf bürfen überhaupt nicht 
geschlossen merbcn, „auch diese Riegel allmegen mit vorwiszen Brandenburg 
erneuert merbcn sollen". (Extractus, S. 179.)

Im Westen mar bie Kräfteverteilung zwischen Hall unb ben Nachbarn 
gleichmässiger. Hier sonnte Hall Ecrritorialpolitif mit ber Festhaltung aller 
privilegierten Rechte betreiben. Fast alle Hegstreitigkeiten mürben auf biefer 
Seite ausgefochten. Der Verlauf ber Hege ist hier auch bis auf jeden Grenz- 
stein unb jedes Grenzzeichen genau feftgelegt.

1365 erhielten bie Grafen von Württemberg von Karl IV. ben 
Schutz über das Kloster Murrhardt. Damit hat sic Württemberg in unserer 
Gegend festgesetzt. In genialer Weise verstaub Württemberg Serritorialpolitif 
zu treiben. Erfahrungen im Kampfe mit ben Reichsstädten hatten bie Grafen 
genug. Gleichzeitig als sie bie Albübergänge in ihren Besit brauten unb 
bamit bie oberschwäbischen Reichsstädte aufs empfindlichste schädigten, schoben 
sie ihren Besitz langsam gegen bas höllische Gebiet vor. Mit bem Erwerb von 
Böhringsweiler 1504 maren einstweilen bie Grenzen bes Möglichen erreicht. 
Böhringsweiler mar ursprünglich Reichsgut, fam bann durc Erbschaft zur 
Kurpfalz, 1504 besasz bie ganze Herrschaft Württemberg. Dieses hat sich damit 
nun ein geschlossenes Gebiet geschaffen, bas von Murrhardt heraufog unb 
durc bie Rot begrenzt mürbe, bann, mit ber Herrschaft Böhringsweiler ver- 
einigt, bie Wartungen Hütten, Mönchsberg, Württemberger Hof, Bäumlens- 
selb, Neuwirtshaus unb Stoc einschlosz. Hütten war immer strittiger Befi 
(4 württembergische, 8 limpurgische Untertanen; Handschrift F 825 bes Disto- 
rischen Vereins), alle Gegner maren bort besitzend: Der bortige comburgische 
Besitz fam 1521 an Hall, 1504 hatte sich Württemberg schon durc Böhrings- 
meiler bort festgesetzt; bie Pfarrei Mainhardt, bie Hohenlohe gehörte, mar 
bort reich begütert unb Limpurg fauste sich 1370 an. Noc in ben späteren 
Kartenbilbern zeigt sich bie Unklarheit bes Besitzes. Sn Ducates Wurten- 
bergici von Lotter ist Hütten württembergisch, ebenso in ber Homann-Karte:
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Circuli Sueviae 1742, ebenso in „Fränkischer Kreis" ropst. 1789. Sn der 
Karte Homann 1762 gehört aber das ganze Gebiet in den höllischen Besitz.

Einen bauernben Streitfall bildeten auc bie württembergische Schmiede 
unb das Zollhaus in Bubenorbis. Mit bem Erwerb ber Böhringsweiler Herr- 
schaft kam auc bie Schmiede mit ber dazugehörigen Gerechtigkeit in Buben- 
orbis zu Württemberg. Die Schmiede liegt auszerhalb des Ortes an ber Strafsze 
nac Hall unb ist jetzt noc äuszerlic als ein stattliches Bauwert, mit bem es 
eine eigene Bewandtnis haben musz, bemerkenswert. Durc bie isolierte Lage 
glaubte nun Württemberg, ba es ja auc bas Geleitsrecht auf ber Strasze 
besafz, sic an dieser Stelle eine Art Exklave grünben zu sonnen. Es machte 
aus bem Geleitzoll einen Grenzzoll unb setzte einen Salier in bas Nachbar- 
haus ber Schmiede. Einen weiteren Ausbau liefe aber Hall nicht zu unb berief 
sic auf bas Privileg Friedrichs III. 1488 (S. 149), nac bem in ber Haller 
Landwehr jeglicher Neubau wirtschaftlicher Art nur mit Genehmigung eines 
Haller Rates möglich war. 1532 kommt es zu einem Vertrag mit Württem- 
berg, „bafe uff befe Zollhauses zugehörige guter zu bubenurbife weiter feine be- 
haufzung gebaut, sondern bep ben zweyen Hoffstädten befe Zollhauses unb 
Schmidten gelafeen werden soll" (Extractus, S. 224). Der Zoller unb Schmied 
selber müssen gemeinen Dienst unb „weg, steg unb schleeg zu machen schuldig 
seyn" (Extractus, S. 179). Württemberg versucht im Hinblick auf bie Bau- 
fälligfeit des alten Hauses ein neues zu errichten. Auc barüber mufete ein 
Vertrag gefertigt werden. „Ao. 1558 schreibt ber Keller zu weinsperg, bafe 
alte Zollhaus ober Schmidt nac uffrichtung befe Newen, soll abgeschafft wer- 
ben, also bas nur zwey Häufzer alba seyn sollen". (Extractus, S. 225.) Unter 
ber Bedingung jeglicher Bauunterlassung wird bann im Sahre 1559 bem Zoller 
von ber Stadt Hall bie „fällige" (völlige) Wirtschaft erlaubt (Extractus, 
S. 225). Sm Sahre 1590 wird bem Zollhaus eine „völlige"* Wirtschaft zu 
treiben „vergönnt". Der Zoller bars aber feine Kirchweih unb feine Hochzeit 
halten, auch nicht „mezeln" unb baden (F 82,8 S. 35); „hingegen hat Würt- 
temberg bie Frevel zum halben Teil ber Stadt Hall bewilligt, so uf bem Zoll- 
gutb gefrevelt gericht worden; so hat bie Stadt ben Beysitz im Ruggericht, 
wann aber diese Special frevel Sache expediert, so mufe ber abgesandte von 
Hall abtreten" (F 82,8 6. 342). Die dingliche Obrigkeit („über bie Güter", 
Extractus, S. 193) ber Zollstätte in Bubenorbis wird vertraglich 1532 Würt- 
temberg zugestanden, ebenso hohe unb „niedergerechtliche Oberfeit", aber nur 
auf ben württembergischen Gütern, auf „ben Gatzen hat es Hall allein" 
(Extractus, S. 193). Hall hat auf diese Stätte immer besonders fein Augen- 
merf gerichtet. Anno 1541 holten sie ben württembergischen 3oller gefänglic 
nac Hall unb haben ibn „mit bem Feilthüren unb pranger, gemeiner Gottes- 
läfterung halber strafen lafeen". (Handschrift F 82 bes Historischen Vereins, 
6. 37.) Auc bie Schlägereien vor bem Wirtshaus liefe Hall, laut „Vertrags 
von 1555", gerichtlich ahnden (Handschrift F 82, S. 37). Da bie württem- 
bergische Schankstätte feinen Kirchweihtanz, dessen Beaufsichtigung zu ben 
Hoheitsrechten Halls gehörte, abhalten bürste, wurde 1554 ein „Spieler, weil 
er ufm Zollgut trotz eines E. E. Nats Verbot gepfiffen, in Hall thurmieret" 
(F 82, S. 38). 1665 finb Spielleute unb Tänzer, „so vorm daselbstiqen Zoll- 
häufe gepfiffen unb getanzt, allhier carceriert worden" (F 82, S. 222).

* Völlige Wirtschaft = übernachtungsrecht, Gastrecht für einen Fuhrmann.
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Durc diese Abgrenzung der Gerichtsbarkeit wat noc feine Ruhe einge- 
tehrt. Die Frage des Geleites und Zolles erheischte manchen Rechtsstreit. 
Erst 1663 wurde der letzte Vergleic geschlossen. Die Schenfstatt wird schließ- 
lic gemeinschaftlich verwaltet, mit dem Böhringsweiler Staab-Schultheiszenamt 
verrechnet (Handschrift F 82,8 S. 37; Weiteres siebe unter Geleit).

Durc Murrhardt erhielt Württemberg Besitz in Westheim, Attenhofen, 
Vohenstein, Bibersfeld, Ottendorf und Niederndorf. Es handelt sic hier aber 
nur immer um einzelne kleine Güter; einen zusammenhängenden Besit zu et- 
langen, mar Württemberg nicht möglich. Doc maren eine große Anzahl von 
Verträgen notwendig, um bie gegenseitigen Hoheitsrechte flarzulegen von der 
Investitur ber Pfarrer bis zum „Holzbirenschütteln". (Siehe F 82, S.338.)

Wichtig maren für Hall bie Verträge von 1561 unb 1578, daß bie würt- 
tembergischen Untertanen in „heg unb schleg gehen, grabengelt geben unb cent- 
recht halten wollen". Allerdings mit ber vom Selbstbewusztsein zeugenden 
Einschränkung, baß ber „Grabenreuter ben Murrhardter Untertanen nicht 
selbst Biethen* soll". Vielmehr muß ber Hegreiter zuerst zum württember- 
gischen Pfleger geben unb es ihm „anbeuten", ber muß ben Untertanen „ein 
solches zu thun anbefehlen (F 82,8 S. 292).

Der Pfleger zu Westheim „mag bie Bediente unb anbere guthe Freund 
von Wirttemberg bewirthen, aber babep fein Würtschafft treiben . 1578 
(F 82,8 S. 315). „Er bars seinen eigen gewachsenen Wein schenthen jedoc 
bie Hällisc Maas." 1578 (F 82,8 S. 316).

Zu gleicher Zeit, als Hall an bie Vergrößerung seines Landgebiets buchte, 
begannen bie Hohenlohe in unserer Gegend ihre Territorialpplitit. Be- 
währt in kaiserlichen Diensten, gelang es ihnen, wichtige kaiserliche Privilegien, 
bie für eine Bodenpolitik unerläßlich sind, zu erlangen.. Vor allem suchten sie 
durc Städtebildungen kleinster Art, bie aber alle mit Marftgerechtiafeiten 
ausgestattet maren, ihr Gebiet zu befestigen unb das Landvolt in wirtichait- 
lieber Hinsicht durc bie Märkte im eigenen Gebiet zusammenzthalten. Die 
Haller Märkte, besonbers ber Sakobimarkt, übten schon frühzeitig eine starte 
Anziehung auf bie Bevölkerung ber Umgebung aus. Es mußte sogar ein be- 
sonderer Vertrag über ein Sakobimarktgeleit mit Württemberg abgeiclosien 
merben. Der Zulauf nach Hall unb bie bamit verbunbene Abwanderung von 
Zollgeldern sollte durc Aufrichtung ber Landmärfte unterbunden merben. Be- 
sonders wichtig mar für Hohenlohe ber Erwerb des Geleits auf wichtigen Ber- 
kehrsstrafzen unb ber Genehmigung zur Errichtung von Zollstätten. „. • • bie 
Zollerhebung unb bie Geleitsgelder boten ben Vorteil, Geldeinnahmen 31 
schaffen, unb zwar in einer Zeit, in ber bie Beitreibung von Geldsummen mit 
großen Schwierigkeiten zu fämpfen hatte." „Das Aufkommen ber Macht ber 
Herren von Hohenlohe hängt mit ben wichtigen Zoll- und Geleitsrechten zu-
sammen. welche sie ausnüßen sonnten."9 Auch bie frühe Erwerbung bes Wild- 
bannes 1331 trug zur Befestiaung bes Hohenloher Gebietes bei.

1332 kam bas Kloster Gnadental unter ben Schuß Hohenlohes. Das 
Klostergebiet ragte meit herein in das hällische Gebiet. Eine Umbegung wie 
bei bem reichsritterlichen Besitz in Braunsbac magte bie Stadt nicht auszu- 
führen. Die Heg umzog in meitem Boden ben Ort unb verlief sic in ben aus- 
gedehnten Wäldern ber Keuperberge. Diese Salbungen gehörten aber zum

* Jetzt noch im Hällischen ein gebräuchlicher Ausdruc für: etwas befanntgeben.
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Hauptjagdgebiet der Grafen von Hvhenlohe-Waldenburg. Hier kommt es nun 
dauernd zu Streitigkeiten, bei denen bie Heg regelrecht durchhauen wurde. Die 
Hegverletzung wurde jedesmal durc Vergleiche geregelt. On ben Srenzorten 
waren bie Befugnisse ber beiden Herrschaften umstritten. Auc in ben Karten 
des 18. Jahrhunderts zeigen sic dieselben Unstimmigkeiten, bie schon bei Hütten 
erwähnt wurden: „Les Principautés de Hohenlohe" (Schapuzet, Homann, 
1748) läszt Gailentirchen, Sliemenhof unb Müntheim als hohenlohischen Be- 
sit erscheinen.

Gailentirchen gehörte ursprünglich ben Schenken von Limpurg als Reichs- 
gut unb zum Teil ben Herren von Krautheim. Durc Limpurg kam ein Teil an 
Hall, während ber größere Teil über Snadental zu Hohenlohe fam. Die 
Pfarrei tvar hohenlohisch; bie Schenkstatt mufzte ihr Umgelb zur Hälfte ber 
Stadt Hall, zu ein Viertel nach "fedelbac unb zum anbern Viertel nac 
Langenburg geben. Sm Ort lebten 25 hällische Untertanen. Die Hohenloher 
hatten 20, bie Haller nur 16 Gemeinderechte. Die Rechtsverhältnisse tvaren 
auszerordentlic schwierig. Die gleichen Verhältnisse tvaren in Rinnen, in 
Münkheim unb in Neunkirchen, sämtliche sind Grenzvrte. überall sind bie 
hohenlohischen Untertanen in ber Mehrzahl. Die Grundrechte unb bie Hohe 
Gerichtsbarkeit stand aber Hall zu. Die Hoheitsrechte beiber Herrschaften 
griffen ineinanber über unb führten zu bauernben Miszhelligkeiten.

Die mit Hohenlohe geschlossenen Vergleiche haben nie ben Charakter von 
etwas Endgültigem. Sie regeln immer nur einen augenblicklichen Streitfall 
unb beachten sorgfältig bie Rechte des anbern. Ein Vergleich von 1490 regelt 
Rechte zu Sittenhardt unb Altenberg; einer von 1555 solche in Gütern über 
ber Schuppach. (Extractus.2)

Der Vergleich von 1561 zeigt bie überwachung ber einzelnen Teile:
„Ao. 1561. Verglichen, daß bie Landtheeg zwischen ben hohenlohischen 

gütern, nicht über 4 ruten breit unb bie übrige breite, ben Hohenlohischen zu 
wachsen, ba sie aber schmehler befunben, dennoc von ben Hvenldischen gütern 
nichts genommen, sondern also gelassen werden sollte, wie sie benn also ver- 
steint tvorben ...

Der Landgrab soll innerhalb ber 4 Mes uffgetvorffen, auch ber 
Hohenldischen Unbertbanen güter bis an bie gesetzte heegstein gehauet tverben.

Die Hohenlohischen Unterthanen sollen in beeg unb schleg gehen, graben= 
gelt geben unb Centrecht halten." (Extractus.2)

Mit ber Bereitwilligkeit zur Anerkennung ber hällischen Oberhoheit inner= 
halb ber Landhege, bie in ber Formel „in heeg unb schleeg geben", unmittel- 
bar ihren Ausdruck fanb, gab sic Hall in ben allgemeinen Verträgen über 
bie Landhege zufrieden.

Erwähnungen ber Heg im Gange ber hällischen Geschichte
Ortsgeschichtliche Quellenwerke aus ber Zeit ber Hauptkämpfe um bie 

Heg bat Hall zwei bie Widmansche unb bie Heroltsche Chronik. Geschlechter- 
chroniken. bie bie Ortsgeschichte in bie Familiengeschichte einflechten, wie sie 
sehr häufig in Nürnberg vorfommen.lo.bat Hall nur wenige. Unb von diesen 
bringt nur Daniel Treutweins Chronik unb bie S chenkensteinische Chronik all- 
gemeine Nachrichten.11 Die Familienchroniken stammen aus bem Ende des 
15. unb bem Einfang bes 16. Sahrhunderts. Auf sie folgen bann bie beiben
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Chroniken (Herolt 1541—1545, Widman 1551), die man als die Hauptquellen 
hällischer Geschichte bezeichnen musz. Wenn auc der historische Wert jeglicher 
Abhandlung aus dieser Zeit umstritten ist, für eine solche allgemeine Aufgabe, 
wie es die Aufrichtung der Heg war, die tief in die Rechtsauffassung der 
damaligen Zeit eingriss, sollte man glauben, mancherlei Nachrichten zu finden, 
namentlich auch solche, die erweisen, welche Rolle nicht nur vertraglich, sondern 
auch in Wirklichkeit die Heg im Gange ber geschichtlichen Ereignisse gespielt 
hat. Wir werden aber enttäuscht. Die Rechtshändel mit Hohenlohe, mit bem 
Schenken, mit Comburg unb mit Konrad Spies zeichnet Herolt (S. 118 ff.) 
auf. 3n ben vielseitigen blutigen Händeln des 15. unb 18. Sahrhunderts spielt 
aber bie Heg nie eine wichtige Rolle, wenn es sich nicht eben um Reichsstreitig- 
feiten dreht. Der erste grosse Krieg, ber unsere Segenb verwüstete, war ber 
Städtetrieg. Die Ohnmacht des Kaisertums unb bamit des Reiches benützten 
bie Fürsten, um selbstsüchtige Jerritorialpolitif zu treiben. Da bie Stadtrechte 
Reichsrechte waren, hinter diesen Rechten aber nur eine schwache Reids- 
gewalt stanb, sahen sich bie Städte genötigt, zur Selbsthilfe zu schreiten. Sm 
Sahre 1446 schlossen 31 Reichsstädte in Schwaben unb Franken ein dreijähriges 
Bündnis. Ihnen gegenüber stanb ein Bund ber Fürsten, dessen daupt in 
Oberdeutschland ber Martgraf von Brandenburg war, zugleich 
Landesherr des fränkischen Burggraftums Nürnberg, überall erwarben 
bie Bürger ber bebeutcnbcn Städte Besitzungen in fürstlichen Rechtsgebieten. 
Der Adel war verarmt. Markgraf Albrecht suchte diesen aus seine Seite zu 
bringen, inbem er bie Schuld baran bem anwachsenden Besitz ber Städter 21: 
schob. Der Markgraf stellte besonders an Nürnberg, als bie mächtigste Stadt 
des Bundes, Forderungen, beren Erfüllung bie Vernichtung ber Stabt bebeutet 
hätte.12 Er wollte bie Zuständigkeit ber Stabte nur innerhalb ihrer Mauern 
gelten lassen. „Man sieht, ber Markgraf machte gegen Nürnberg bereits ben 
Begriff des geschlossenen Gebiets geltenb."12

Die Nachbarschaft des Burggrafen war für Hall drückend zu empsinben. 
Widman schreibt: „Anno domini 1450 war ber stätt Krieg im schwangh; 
blieben benen von Hall ... wenig börfser underbrandt, auch wenig fühe im 
Stall."11 Die Heggerechtigkeiten unb Forderungen würben bem markgräflichen 
Gebiet gegenüber nicht in ben Vordergrund gestellt, wie schon bie allgemeinen 
Vergleiche (siehe S. 151) erwiesen haben. Da bie Heg in diesem Gebiet in 
großen Strecken überhaupt nicht gezogen unb in anderen Teilen noch umstritten 
war, ist ihre Erwähnung in ben Berichten selten. Die erste Erwähnung in 
diesem Zeitabschnitt geschieht in einem Bericht in ber Tandschrist Glasers über 
ben Ort Neunkirchen.

Eberhard von Hornec unb Adel von Todtenheim waren bie Einführer 
von 200 Keutern, welche im Sahr 1428 in bie Landhege einbrachen, das Dorf 
Neunkirchen überfielen, viele Häuser daselbst wegbrannten, sich von bannen 
nach Weinsbac ins Hohenlohische hinabzogen, unb auch allda die Hohen- 
lohischen Untertanen plünderten." (Abschrift im Historischen Verein, S. 442.)

Als Quelle nennt Glaser ein Widmansches Manuskript; in ber Verausgabe 
ber Widmanschen Ehronif durc Kolb steht bie Notiz nicht. Auc im übrigen 
haften bem Bericht Unklarheiten an. So war um diese Zeit wahrscheinlich bie 
äussere Heg um Neunkirchen noch gar nicht gezogen, und eine Kombination mit 
bem Weinsbacher Überfall scheint unwahrscheinlich.
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Sn der Schilderung der Bebenburger Händel, die teilweise 1440 innerhalb 
des Heggebietes ausgetragen wurden, geschieht feiner feine Erwähnung. (Herolt, 
S. 153 und 157 ff.) Sm „Rosenberger trieg" 1469, wo Orlac Derbrannt 
wurde, spielt die Heg feine Rolle.

Sn derselben Zeit 1511 fam es zu einer Fehde zwischen Eustachius vom 
Thüngen und dem Schenken Gottfried. Der Hebens gestattete trotz des kaiser- 
lieben Privilegs feinen Untertanen nicht, „in heeg und schleg" zu gehen, „auc 
nit in die zent ziehen".14 Der von Thüngen teilte dem Rat in Hall seine 
Absicht mit, die Untertanen Schent Gottfrieds innerhalb ber Landwehr zu 
schatzen, unb bat zugleich bie Haller, „sie sollen stille sitzen". Hall, bas feine 
Landwehr als Reichsgebiet betrachtete, wollte barin auc bie Bestimmungen 
des 1495 juftanbegefommenen ewigen Landfriedens fräst bes Centrechts 
wahren. Da Schent Gottfried bas Gebiet innerhalb ber Heg durc fein Verbot 
an feine Untertanen nicht als Reichsgebiet anerfannte, hatte er auc fein Recht, 
bie Reichsgewalt zu feiner Hilfe anzurufen. Die Haller waren aber vorsichtig 
unb legten wehrhafte Bauern in ben Wald bei Ilshofen, um in ben ganzen 
Handel bann noc rechtzeitig eingreifen zu sönnen, wenn ber Schenk durc An- 
rufung ber Reichsgewalt, bie sic in ben Hallern oerförperte, diese als solche 
anerfannte. Die Thüngenschen raubten also innerhalb ber Heg zur Genüge. 
Die Haller kontrollierten, ob bie eigenen Untertanen nicht auc geschädigt wor- 
ben wären, unb warteten, „ob bie Schentijchen bas recht wolten anschreyen ... 
Nachdem aber niemand bas kayserlic recht angeschrien, haben sie bie feinbt 
mit bauern unb raub ziehen lassen."

Diese Fehden wurden mit Reisigen unb Hauptleuten geführt unb jede 
Unternehmung brachte eine größere Anzahl derselben in hällisches Gebiet. Der 
sogenannte „Strauszenkrieg"13 mar aber bas Unternehmen eines einzelnen 
Mannes, ber freilic in bem schadenfrohen Adel Frankens Hinterhalt fanb. 
Bon allen Seiten brach dieser in bie Heg ein. Nur einmal geschieht derselben 
Erwähnung, bei ber Berbrennung von Kupfer. Ursprünglich wollte er Brach- 
bac plünbern. Die Haller erfuhren aber davon. Straus erhielt durc zwei 
Kundschafter ben „schlussel zu bem Bigel bep Kupfer". Als die Haller ihn bei 
Brachbach ermarteten, sonnte er mit feinen Beitern ohne Aufenthalt durc ben 
geöffneten Biegel nac Kupfer einfallen. Die Schilderung bezeugt, wie bie 
Hege doc für Berittene ein Hindernis mar unb sie zwang, nur durc bie 
Öffnungen bie Heg zu betreten.

Sm Bauernkrieg zogen bie Bauern ungehindert bie Hege aus unb ein. 
Born Brachbacher Landturm nahmen sie bie „hackhenpüchsen" mit. Als sie 
Hall zu wollten, tarnen sie bis zum Biegel von Sottwollshausen, „da prac 
eben ber Tag an. Als sie aber durc ben rigell hindurch wolten, hatten bie 
oonn Tall benn rigel eingenommen unb hielten bie Söldner babep." Ein Schuf 
aus bem groben Geschütz vertrieb bie Bauern. „Es erhob sic ein solches 
zabbeln ... als ob es ein ehmes hauff mere unb ein babern, als mer es ein 
hauff gensz."15 Der Stadtschreiber Hermann Hofmann schreibt in feiner 
Schilderung bes Bauernfriegs16 nichts von einer Besetzung bes Biegels, 
sondern berichtet von einer Ausstellung ber höllischen Söldner „uff ain buhel 
ober platze" ob ber Gottwollshäuser Steige.

Durchaus lotalgeschichtlicher Art ist ber „Hohenlohe zanch", mie ihn Herolt 
nennt. Die Grenzen bes Haller Territoriums unb bie Rechtszuständigkeiten 
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im Grenzgebiet gegen Hohenlohe waren unklar (siehe S. 154). Die Folge davon 
waren dauernde Grenzstreitigkeiten. Sm Verlauf derselben durchhieben die 
Waldenburger Untertanen mehrere Male die Heg. Anno 1538 schien es zu 
einem ernsten Treffen kommen zu wollen. Am anschaulichsten wird die Be- 
gebenheit Don Herolt (S. 129 unb 257) erzählt. Fas alle Chroniken unb Be- 
schreibungen übernehmen die Erzählung.17

„Anno domini 1538 montag nac reminiscere (18. März) haben graf 
Georgen Don Hohenlohe zu Waldenburg sitzend diener benen von Hall — in 
des priors Don Goltpac höltzern, grunb unb hoben, daruff bie hegstatt zum 
trittenmal durc bie heg gehauen. Als aber der schulthais zu Gnadenthal, ber 
ben rapen gefurt, barumb von ben Höllischen zu reb gesetzt, hat er gepocht bis 
recht habent, dieweil bis holtz grunbt unb hoben Hohenloisch, berbep hönijc 
benen Don Hall entpotten, so so bis nit mögen leibenn, sollen sie morgen früh 
fommen unb ein aper im schmalz mit ime essen, er wölle wartten." Hall rückte 
nun mit achthundert Mann mit „harnisch, handroren, langen spieszen, hellen- 
parten unb einem fliegenden Fenlein wolgeris unnb eylff stüch feldtgeichüß" 
hinaus, um ber Einladung Folge zu leisten, „haben bas eper im schmalt hollen 
wollen". Der Schultheis erwartete feine Gäste nicht. Auc der Graf in 
Waldenburg, ber wohl ben Schultheis beauftragte, floh nac Neuenstein. Es 
drohte eine ernsthafte Fehde. Hall rief vorsichtig feine Bundesgenossen zu 
Hilfe. Nürnberg unb Augsburg „waren mit etlic tausend uff". Die Grafen 
wehrten sic aber nicht unb ber Streit verlief in nachbarlichen Reibereien.

Aus ber Erzählung geht hervor, baß bie Zerstörung ber Heg nicht eben 
eine schwierige Aufgabe bedeutete. Hall sann bie Zerstörung nicht verhindern, 
bie Sühne wird nur für bie Hoheitsverletzung verlangt.

Die aus ber Durchreis e König Ferdinands durc Hall am 30. Sanuar 1542 
entstandenen Händel mit bem Grafen Albrecht von Hohenlohe werden beim 
Abschnitt über bas Geleit behandelt. Nur ein Saß aus bem Heroltschen Be- 
rid)t:18 „. . . es verdroß ine (Graf Albrecht), bas er andern tags bep 
Gailenkirchen, bie schloss an ber wehrten zerschlug ..."

Im Sahre 1546 rückte „Kaiser Karl V. Don Rothenburg uff Hall, lag 
nacht zu Kirchberg im schloss, unnb fein triegsvolc in allen f lechen umb unb 
in Lendsidel. Die Don Hall schicken bep hundert baurn ungeverlic an ire land- 
rigel bep Wolpertzhausen unb Altzhofen ligenbt; sollten solchen landrigel be= 
schlossen verwaren unb niemanbt durchlassen, bis ber Kayser mit feim ge- 
waltigen bluffen theme, bamit ben landsessen daselbst von ber oorftrepffenben 
rott alfz minder schad begegnet.20 Ermelt vortrüber brachen mit gemalt durc 
bie heeg unb rigel. Die Hallischen bauten gaben bie Flucht, mürben ber bauten 
sechs erstochen fambt irem haupmann Bernhardt Andler zu Sall."10

Mit diesem letzten Bericht Don einer blutigen Handlung an ber Heg 
schließen bie geschichtlichen Erwähnungen. Die verbesserten Feuerwaffen ber 
fommenben Zeiten unb bie großen Kriegsbewegungen im nächsten Sahrhundert 
ließen bie Heg nur noch rein als Grenzlinien erscheinen. Eine Verteidigung 
ihrer Hoheit sann nicht mehr durc persönlichen Einsatz geschehen, bie Händel 
um sie finb nur noc rechtlicher Art.

Welche Gründe führten zur Errichtung her Heg? Nac 
Fischer, „Schwäbisches Wörterbuch", bebeutet Heg eine Umfriedung, späterhin 
jede Art Don Zaun, ber durc ’flanzenwuchs gebilbet mirb. Heg bebeutet aber 
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auc in übertragenem Sinne einen abgegrenzten Bezirk, in dem besondere Bet- 
ordnungen gelten. Eine Urkunde aus Aschhausen (DA. Künzelsau) von 1393 
bemertt: „Soll ber Burgfrieden gehen, als wyte ber Hage."21

„Das Gericht hegen" bebeutet einen Gerichtsplatz abstecken. „. .. heizet also 
bas Gericht hegen unb bannen einerlei, beebes aber bebeutet so viel als 
judicium, circum sepise et tutum reddere, per sanctionem et prohi- 
bitionem poenalem, ne interrumpatur per tumultum ant alio quovis 
modo."22

„Wenn man Gericht halten will unb wann bas Gericht geheget ivirb."23 
Hegen bebeutet bie Sorge für bie Bewachung unb Erhaltung ber Hege bzw. 
die Sorge um bie Erhaltung bes zu bestimmten Zwecken bezeichneten Bezirkes. 
1259 Mergentheim: „Alle gemeinen Hölzer zu Mergentheim zehn Sahre ... 
zu haigene unb zu hegene one allen Vare."24

Auf bie Verletzung bes gehegten Gebietes sind Strafen gesetzt. „Welcher 
im Hegholtz ein Reis abheibt, ber ist ... zu straff einer Gemein vervallen."25 
„Wer auc bem anbern über sinen Zun ober Wand inklimet ober durc fin 
Hag bricht."20 „Wellicher Ainröszler ... Zeun, Höger ober Gartenhag uf- 
bricht unb nit bie gewonliche Landstrasz gebraucht, ber ist ... zu straff ver- 
fallen .. ,"27

Hecke unb Graben finb alte Formen ber Grenzbezeichnung.28 Sn vielen 
Dörfern ivaren bis in bie neueste Zeit noc Reste einer Hecke als Etter- 
begrenzung vorhanden. Der Anfang dieses Brauches lässt sic bis in bie 
frühesten Nachrichten über germanische Völker zurückverfolgen. Gilbert von 
Hofmann schreibt in feiner politischen Geschichte ber Deutschen: „Von ben 
Nerviern unb Marinern weis man, bafe sie ihr ganzes Land mit lebenben 
Hecken umgaben. Solche Hecken begegnen uns auc in (Germanien noc in 
späterer Zeit. Von bem Gebüc ber groszen Buchenhecke, bie einst bas ganze 
nassauische Land umgab, finb noc heute hie unb ba Reste erbalten."29

In einem Vortrag anläszlic ber 21. Tagung bes Nordwestdeutschen Ver- 
banbes für Altertumsforschung in Münster 1930 lässt Schuchhardt bie Römer 
diese Grenzschutzlinie ihren Nachbarn nachahmen.30 Jedenfalls ist bie Form 
ber Grenzziehung durc Graben unb Hecke ein alter Brauch. Es ist bezeichnend, 
bafe es gerade Reichsstädte finb, bie im Beginn bes 15. Jahrhunderts nac 
altgermanischer Sitte zum erstenmal ihr Herrschafts- unb Zollgebiet auf diese 
Weise umschlossen haben.31 Hall gab bas Vorbild unb war auc am folge- 
richtigsten in ber Durchführung.

Über ben Zwec unb bie Entstehung ber Landhege haben sic frühzeitig 
legenbäre Vorstellungen gebilbet. Der Kanzler von Ludwig glaubt in feinen 
Erläuterungen ber golbenen Bulle 1716,32 bie Entstehung ber Landhege bem 
schwäbischen Stamme, bie sie als Vormauer gegen bie Ostfranken errichtet 
hätten, zuschreiben zu bürfen. paspel33 verlegt ihre mutmaszliche Entstehung 
ins Altertum. Ohren Zwec legt er fest in seiner juristischen Gliederung unter 
jus fortalitiorum:34 „... daß die Stadt genügenb befestigt gewesen fei für 
bie Art ber Kriegsführung ber alten Zeit durc Mauern, Türme, Gräben, 
unterirdische Gänge, bie bie Rücken ber umliegenden Berge herunterziehen, 
wie bas ganze Territorium durc jene lebendige Verzäunung (sepimentum 
vivum), welche ... mit Türmen, Graben, Wällen unb von Natur unzugäng- 
lichen Erhöhungen dicht versehen einer mässigen Verteidigung bienen kann."
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Der Begriff der Verteidigung als Zwed der Heg kehrt in späteren be- 
schreibenden Schilderungen wieder, aber immer nur als Ceilzwec. Schon 
Haspel legt den Zwec einer Verteidigung in frühere Zeiträume, und gibt als 
wichtigsten Zwec seiner Zeit (1761) die rechtliche Bedeutung an. Die späteren 
Berichte (Glaser, Oberamtsbeschreibung, sanfter usw.) behalten diese doppelte 
Zweckauffassung bei.

Eine Verwirrung hat bas Wort „Landwehr" gebracht. Noc bei derolt 
unb Widman wird zwischen ber Heg unb ber Landwehr ganz klar unterschieden. 
3n ben Abhandlungen über „Die Heeg" (S. 122—130) lammt nur ber Aus- 
druc Heg vor. (Herolt, S. 127,265; Widman, S. 376.) Er wird immer nur 
angewandt, wenn es sic um ben mit Stangenholz besetzten Graben handelt. 
Der Begriff Landwehr wird ebenfalls ganz einbeutig für bas Haller Land- 
gebiet gebraucht. Herolt, S. 210: „Die anbern bauern in ber Höllischen Landt- 
wehr, als am Kocher unterhalb Gelbingen ..." Widman, S. 315: „SD lag 
gering (= ringsherum) in ber Hallischen lanndwehr auc woll zwantzigtausend 
triegsvolth”; S. 326: „Anno 1547 umb Narttini fein zehen fenlin Stal alianer 
zu ross inn die Hallischen Ianndtwehr gelegt"; S. 357: „Wurttemberg, Vfalb, 
Maintz hielten ein musterblat in Hällischer landwehr."

Diese Bedeutung bes Begriffes ber Landwehr, genommen vom soldatischen 
Musterungsbezirt ber Landschaft im Gegensatz zum Stadtbezirk, deckt sic auc 
mit ber mundartlichen Überlieferung. Der Grenzverlauf wird immer mit heic 
bezeichnet. On ber Gegend von Brettheim (Kreis Gerabronn) ist ber Begriff 
Landwehr noch lebenbig. Man bezeichnet bort bie ganze Segenb vom Lund- 
turm bei Rot am Gee bis nach Rothenburg als bie Landwehr. „Mer geht in 
b’ Landtwehr" ist ber Ausdruc bes diese Segenb besuchenden Bauern.

Eine Gleichsetzung im hällischen Schrifttum zwischen Heg unb Landwehr 
fommt meiner Beobachtung nach in ber Mitte bes 17. Sahrhunderts auf.

Im „Extractus", Seite 172, heizt es: „bie von Hall haben einen starten 
landthag ober Landtwehr — aufgebracht". Haspel, Seite 33, spricht in feiner 
lateinischen Abhandlung oon sepimentum vivum unb gebraucht in deutscher 
Überfettung bafür bie Begriffe Landwehr unb Landheg als gleichbedeutend. 
Auszerdem nimmt er auf derselben Seite Landwehr unb Landgren als Synonyme.

Seit dieser Zeit werden bie beiben ursprünglich grundverschiedenen Begriffe 
als bie Bezeichnung für bie eigentliche Hege gebraucht unb tommen in biefer 
Art fast in allen späteren Abhandlungen vor.

Dem Begriff Landwehr haftet bie Bebeutung des Wehrhaften an, in ber 
Gleichsetzung mit Landheg wird bei dieser ber Verteidigungszwec in ben 
Borbergrunb gerückt.

Wäre bie Heg rein zu Verteidigungszwecken benützt worden, so müßten bei 
ihrer Errichtung strategische Gesichtspunkte beachtet worden fein. Diese sucht 
man aber in ihrem Berlauf vergebens. Oftmals bilbet sie überhaupt feine 
geschlossene Linie, sie geht ein Tal entlang, wo sie von allen Seiten eingesehen 
werden sann, sie giebt sich einen halben Hang hinauf, überquert Täler unb 
benützt offensichtlich nie landschaftliche Formen, bie zu einer Berteibigung 
besonders günstig tvären.

Eine Verbindung von äusserer $ eg unb ber Flügethegen, wie bies daußer 
schreibt („Bon ber Haupt- ober äußern Heg liefen Flügelhegen in verschiedenen 
Richtungen nach innen", S. 542), sonnte ich nicht feststellen.
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Eine dauernde Bewachung der Heglinie fand nicht statt, und ein ernsthaftes 
Hindernis bot die Bewachsung mit Stangenholz auc nicht. Das geht aus den 
angeführten Nachrichten deutlich hervor.

Für schwache Feinde unb räuberische Rotten, bie im 15. unb 16. Zahr- 
hundert eine Landplage waren, mar bie ^q allerdings ein gewisses Hindernis. 
Doc im Strauszenkrieg sahen mir auch, wie trotz ber Heg ber Landschaft von 
menigen Leuten Schaden zugefügt mürbe. Trotzdem scheint dieser Gesichts- 
punft, ber erhöhten Sicherheit im umhegten Gebiet, bei ber Erteilung ber 
Privilegien eine Rolle gespielt zu haben. 3m „Extractus"2 helfet es, Hall habe 
bie Heg aufgerichtet, „unb dadurch bie arme reisende leuth, mit ihren Güetern 
vor placereyen, unb allerley Naubens zu sichern" (S. 172). Unb Seite 170 
mirb berichtet: „Ao. 1529 hat König Ferdinand benen von Hall befohlen ein 
fleifziges Afffehen uff bie Heeg zu haben, bie Placereyen zu verhüten."

3n diese Richtung mag auch ein Vergleich mit Hohenlohe beuten, ber 1586 
geschlossen mürbe. „Mit Hohenlohe Av. 1586 verglichen, daß bas streifen nit 
bem glaib, sondern ber Centbarkeit anhing, bahero Hohenlde sic dessen in ber 
gallischen Landt mehr enthalten sollen." (Extractus, S. 185.)

Das „Streifen" ist jetzt noch ein Polizeidienst. Hohenlohe, bas innerhalb ber 
Heg bas Geleit hatte, glaubte infolge dieses Rechtes, bas ihm die Sicherheit ber 
Reisenden auftrug, auch eine Art ’olizei-Streifen-Dienst innerhalb ber Heg aus- 
führen zu dürfen. Hall aber hatte durc bie Erwerbung ber Cent ein höheres 
Recht, für Sicherheit innerhalb ber Heg zu sorgen, benn bie Heg umschloß formell 
Reichsland, unb zu bessern Sicherheit tonnte bie Cent aufgerufen merben.

Schlieszlic möge noch ein Urteil eines Nürnberger Bürgermeisters, ber 
tätigen Anteil am Städtekrieg nahm, nämlich des Erhard Schürstab,35 über 
bie Nürnberger Erfahrungen mit einer ähnlichen Verteidigungslinie bie Be- 
trachtung abjchlieszen. Während des Städtetrieges machte sic Nürnberg in 
ben Wäldern, bie fein Stadtgebiet umschlossen, einen burchgehenben Verhau, 
ber nur einzelne Öffnungen, ähnlich mie bie unserer Landheg, aufmies. Damit 
machte aber Nürnberg schlechte Erfahrungen. „3tem es ist aber npmmer zu 
raten ben malt zu uerhamen, barumb, bann mann unserer gesellen auszen maren 
unb einnam gethan betten, so meften dy veinbe mol, daz so nemr aufs ber 
ftraßen herein musten unb uerluffen in dy strafe unb trangen in dy nam zu 
czeiten ab." Auc ber Fall fam oor, ba bie Feinde genau bie Nusgänge 
wutzten, bafe sie ben Nürnbergern auflauerten unb bie Neiter niebermarfen. 
„... alfeo daz efz nit vast nutz ist ben malt zu verhawen" (S. 210).

Auc bie Türme sönnen auf eine Befestigung hinweisen. Doc oermißt 
man ebenfalls bie strategischen Gesichtspunkte, bie bei ber Anlage notmenbig 
gewesen mären. Es mürben 4 2anbtürme errichtet, bie man nach ben zunächst 
liegenden Ortschaften ben Michelfelder, ben Sanzenbacher, ben Brachbacher 
unb ben Hörlebacher38 nannte. Ein einziger ist noc erhalten, ber bei Hörle- 
bach. 1819 mürbe ber Brachbacher Landturm abgebrochen. 1816 mürbe an 
Stelle des Michelfelder Turms bas jetzige Försterhaus errichtet unb auch ber 
Ganzenbacher, dessen Grundrisz noch deutlich zu sehen ist, muß in dieser Zeit 
verschwunden fein. Die Bauart ber Türme mar nicht gleich- Der Hörlebacher 
ist ein massives Steinhaus, beffen Eden durc Buckelquadern verstärkt finb. 
Vom Michelfelder besitzen mir, aus einer Flurkarte im Michelfelder Rathaus, 
eine wirklichkeitsnahe Nbbilbung.30 Da dieser ein ausgesprochener Straszen- 
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turm war, überwölbte er die Strasze. Der obere Stoc hatte eine Wohnung.
Im Erdgeschoß waren sowohl nac innen als auc nac augzen Schieszscharten 
angebracht. Der Turm war, der Abbildung nach, in den Lauf der Heg ein- 
bezogen. Die Jahreszahl 1587 am Hörlebacher Turm kann feine Entstehungs- 
zeit angeben. Andere Türme, wenigstens bie beiden Straszentürme bei Michel- 
selb unb bei Brachbach, waren älter. Sm Strauszenkrieg 1517 wird ber Brach- 
bacher noc nicht erwähnt, unb Strauß wäre sicher nicht in unmittelbarer Nähe 
des doc immerhin mit einer Wache versehenen Turmes in bie Landheg ein- 
gebrochen, wenn schon einer vorhanden gewesen wäre. 1525 im Bauernkrieg 
nahmen bie Bauern bie „Hachenbüchsen" Dom Landturm mit.37 Sn ber 
Zwischenzeit wird er wohl erbaut worden sein.

Die Bedeutung ber Türme ist nicht eindeutig getlärt. Ausgesprochene Ver- 
teibigungstürme tonnten es nicht gewesen fein (im Sinne einer Borburg, wie 
mir dies Don ben Rothenburger unb Nürnberger Burgen im Stadtgebiet 
kennen). Dazu mar bie ganze Anlage zu klein. Auc fehlte bie eigentliche 
Befestigung, Graben unb Mauer.

Die fränkischen Städte im Tauber- unb Maingebiet, bie im Flugztal liegen, 
haben häufig sogenannte Wachtürme, bie zur besseren Sicht gegen Heran- 
nahende auf ben umliegenden Höhen errichtet sind. Eine solche Aufgabe sann 
ben Haller Türmen nicht zufallen. Der Brachbacher unb Hörlebacher haben 
überhaupt feine Sicht nac Hall. Vom Michelfelder unb Sanzenbacher über= 
sah man wohl bas Haller Gebiet, nac aufzen mar ihnen aber jebe Sicht vet- 
sperrt. Um ein übersehen ber Heg unb um eine Sicht von einem Turm zum 
anbern, mie es bie Oberamtsbeschreibung meint (S. 108), sonnte es sic nie 
handeln. Sie aber ohne weiteres als „Zoll- unb Kontrolltürme" zu bezeichnen, 
mie es Karl Schumacher in ben Mergentheimer Heimatblättern (3. Sahr- 
gang 4, S. 4) tut, ist für unsere Verhältnisse auc nicht angängig.

Urkundlich sann nur Dom Michelfelder unb Sanzenbacher Landturm nach- 
gewiesen merben, daß bort, allerdings erst im 17. Jahrhundert, „Wöhr zölle’ 
erhoben mürben. Erst feit 1648 merben zu Sittenhardt unb Sanzendac unb 
beim Michelfelder Landturm „Wöhr zölle" erboben.39 Es bauerte bis in bie 
90er Jahre des 17. Jahrhunderts, bis diese „Wöhr zölle" abgeschafft und diese 
Strasze als ein „Reichszolldistritt" anerfannt mürbe. Mhnlic lagen bie 3vll- 
verhältnisse auf ber anderen Straszenstrecke. Der Hörlebacher Landturm sonnte 
feiner Lage an einer durchaus nebensächlichen Strasze entsprechend für eine 
Zollerhebung nicht in Betracht fommen. Die „uralte Hochstrasze", bie Gveszlert 
in Verbindung mit feiner Lage bringt, mar in ber damaligen Zeit schon längst 
bebeutungslos gemorben.

Es mag in diesem Zusammenhang barauf hingewiesen merben, daß immer 
in ber Nähe ber Landtürme offene höllische Dörfer liegen. Der bewehrte Kirch- 
hof unb ber Kirchturm maren in ben Städtetriegen oft ber Zufluchtsort ber 
Einwohner. Es sonnte möglich fein, das bei diesen offenen Dörfern, bie feine 
Kirche besassen, ber Landturm eine ähnliche Rolle, mie im Kirchdorf ber Kirch- 
turm, zu spielen hatte. Arkundlic sonnte ic barüber aber nichts finben.

Eines ist sicher: sie maren ein eindrucksvolles Hoheitszeichen reichstädtischer 
Macht unb sonnten ben reichsstädtischen Forderungen ber Achtung des städtischen 
Territoriums unb ber barin eingeschlossenen Rechte gewichtigen Nachdruc ver- 
leihen.

11 Württembergisc Franken
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Cent und Heg
Die Erweiterung des Privilegs Don 1401 durch Friedric III. 1479 hat als 

wichtigsten Punkt die gemeinsame Centpflicht aller innerhalb der deg Wohnen- 
den, und zwar sind auc die auszherrischen Untertanen centpflichtig.

Die Cent hat ihre besondere Geschichte, beren Verfolgung über ben Nahmen 
biefer Arbeit hinausgeht. Wir besitzen barüber für unsere Segenb eine Arbeit 
von Karl Weller, „Die Centgerichtsverfassung im Gebiet des heutigen würt- 
tembergischen Franken" (in ber Besonderen Beilage bes Staatsanzeigers für 
Württemberg, 1907, 1 unb 2).41

Ihr Anfang verliert sic in ber deutschen Frühgeschichte. Sie entstanb wpb 
in ber Wanderzeit ber Germanen als Form ber Bolkswehr. Wehrbaftigteit 
unb Gtaatsbetätigung unterschieden sic nicht Doneinanber. Bei ber Geszhait- 
werdung mürben ber Cent staatliche Verpflichtungen zugewiesen, sie mürbe zu 
einem Gerichtssprengel,42 in bem die Centpflichtigen für Ordnung zu sorgen 
batten. , „

Die meitere Entwicklung geschieht nun in zwei Richtungen. Ariprungtic 
mar bas Gericht ein reines Volksgericht. Der Richter mürbe Dom Volte ge- 
wählt. Unter ben Frankenkönigen mürbe bas Volksrecht in ein Königsrecht 
umgewandelt. Der als Stellvertreter bes Königs berufene Graf hatte in feinem 
Sau auc bie Oberhoheit über bas Gerichtswesen, die Cente in ihrem alten 
Umfange blieben aber bie gleichen. Auc noc unter Karl bem Srofjen, ber 
eine Hinderung in ber Zuständigkeit ber Rechtsfälle innerhalb ber Gaugrafichast 
herbeiführte, erhielten sic bie Centen. Mit ber Auflösung ber alten Gau- 
einteilung ermarben bie Grundherren bie hohe Gerichtsbarkeit, bie sie an 
Königs Statt ausübten. Un ber Hohenstaufenzeit ging bas Centgericht im 
Bezirf bes ^önigsgutes in ein königliches Gericht auf. „Wo. aber staufiiches 
ober Reichsgut in anbere Hände gekommen mar, trat überall in bem seinerzeit 
unter hohenstauf ifeher Verwaltung stehenden Sebiet an bie Stelle ber früheren 
Centgerichte bas Gericht ber Landesherren, welche bie Rechtsnachfolger der 
Staufer daselbst maren."43

Jede Cent hatte zudem noch örtliche Veränderungen durchzumachen in bem 
Sinn, daßz sic bie Sebiete ihrer Zuständigkeit vergröfzerten ober Heiner 
mürben. ,

Die anbere Entwicklung ber Centen bezieht sic auf ihre Suftanbigteit. 
Ursprünglich war die Cent nur zur Schlichtung von Streitigfeiten zuständig, 
es mar ein „Niedergericht ohne Vlutbann".43 Später hatte bie Cent bie Blut- 
gerichtsbarfeit, zu beren Fällen ben „rechten Centen , allgemeine Versamm-
lungen bes gesamten Centvolkes einberufen merben muszten. Sm 16. Sabr- 
hundert ermeiterte sic bie Zuständigkeit ber Cent noch mehr. Cent mürbe ber 
Begriff für alle Rechtsfragen, an benen bie Allgemeinheit Ontereffe hatte. 
Was allmählich alles unter Cent verstanden mürbe, zeigt bie da pelsche Voftor- 
dissertation.

Mit bem Privileg Don 1479 ermarb Hall ben Anspruc auf die hohe de- 
richtsbarkeit samt ber Vermattung in ihrem Don ber Heg klar umgrenzten 
Sebiet. Die Inwohner hatten einen Huldigungs- unb Gehorsamseid ju 
schwören. (Haspel, S. 39.)

Die Cent verpflichtete bie Einwohner innerhalb ber deg, in gemeinsamem 
Handeln nicht nur Recht zu sprechen unb in Rechtsfällen zu entscheiden, sondern 
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auc für die Durchführung der Reichsgesetze innerhalb des umhegten Reichs- 
gebietes einzustehen. Bei Verletzung des Rechtes im Zivil- und Kriminalfall 
mutzten die Centangehörigen, im Falle das Centgeschrei erhoben wurde, sic 
zur Sühne zur Verfügung stellen. Wir haben einen solchen Fall schon erwähnt 
bei ber Fehde zwischen Eustachius von Übungen unb bem Schenken Gottfried.

Auc die Polizeigewalt innerhalb ber Heg stand ber Cent zu. 1536 brannte 
es öfters im Gebiet. Nac ben „Brennern" wurde eifrig gefabnbet. „Es ritt 
türtzlic ... ein reifzig Knecht zu Enszlingen nit ben rechten weg, bem eyllen 
bie baurn nach, m a n 11 e n diezent uff, fiengen ine bep Otterbach, furtten 
ben gen Hall; er war aber fein prenner." (Herolt, S. 256.)

Der Vergleich im Sahre 1586 mit Hohenlohe über „das streifen" regelt bie 
polizeilichen Befugnisse innerhalb ber Heg. (Siehe S. 160.)

SD erweitert sic bie Bedeutung ber Heg. Sie wird Rechtsgrense im 
Sinne bes „ein Gericht hegen unb bannen". (SieheG. 158.) Sie wird Hoheits- 
grenze, bie ein Reichsgebiet mit allen einem solchen zugehörenden Rechten 
umschliefzt.

Trotzdem war bie Verworrenheit in rechtlichen Dingen namentlich in ben 
Grenzorten noc aufzerordentlic grofz. Privileg staub gegen Privileg. „Man 
sann sic nicht leicht ein richtiges Bild von ber Verwirrung machen, bie auf 
diesem Gebiet herrschte. Privilegien zu erteilen, nahmen bie meisten Kaiser 
nicht schwer." Die Abgrenzung ber Befugnisse einzelner Machthaber sowohl 
in Hinsicht ber territorialen Grenzen als auc ber Zuständigkeit waren nirgenbs 
flar. Dieser Zustand führte überall zu bauernben Streitigkeiten." Man ver- 
steht, bafe Sall sic bie Mühe ber Hegaufrichtung machte, um sic dadurch eine 
klare Hoheitsgrenze zu schaffen.

3n ben strittigen Fällen werden Berträge geschlossen. Es wiederholen sic 
bie gleichen Erscheinungen, bie wir bei ber Betrachtung bes Haller Serri- 
toriums (S. 148 ff.) gefunben haben. Die schwächeren Nachbarn mufzten bie 
Haller Oberhoheit anerfennen. Die Ansprüche ber Ebenbürtigen unb Mäc- 
tigen mürben gebührend berücksichtigt.

So behielt Branbenburg bie hohe Gerichtsbarkeit bis nac Bellberg. 46 Vie 
weitere Entwicklung haben mir bereits Seite 151 behandelt.

Die hohe Obrigkeit auf ber Schmiede unb bem Zollhaus in Bubenorbis 
blieb bei Württemberg (Bertrag 1532; siehe S. 152).

Comburg besafz bie fraischliche Obrigkeit zu Tüngental, Julian, deslental 
unb Allmer pann. Durc Berträge (1557 Tüngental, 1558 Sessental, 1567 
Allmerspann) erlangte Hall in diesen Gebieten bie hohe Gerichtsbarkeit.

Die Berträge mit Hohenlohe 1561 regeln bie Rechtsverhältnisse zu Anter- 
müntheim, Gailentirchen, Binnen unb Neunkirchen. 3n ben genannten Orten 
ist bie Malefizgerichtsbarkeit hällisch, bie bürgerliche ober vogteiliche Gerichts- 
barkeit soll gemeinsam ausgeübt werden (Extractus, 6.196). Mit Limpurg 
wird ein Bergleid) 1514 gemacht, ber aber durc bie Veränderungen von 1541 
wesentlich geänbert wurde. Die Herren von Crailsheim behalten bie hohe unb 
niebere Gerichtsbarkeit in ihrem Besitz Braunsbach (Bertrag 1567; Extractus, 
6.200). In Westheim, wo ein Murrhardter Zehendhof war, waren mehrere 
Berträge nötig, um bie Gerichtszuständigkeit zu regeln (1519, 1523, 1541, 
1560, 1561). Der wichtigste stammt vom Sahre 1578. Die Gerichtsfälle auf 
bem Murrhardtischen Hof sollen mit Württemberg unb Hall gemeinsam ge- 
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ahndet werden, und zwar wechselt die Zuständigkeit in jedem Sahr. Die Ober- 
hoheit Württembergs bleibt dadurch gewahrt, das Hall nie ben Täter aus dem 
Hofe herausholen darf, sondern der Täter muß Dom württembergischen Pfleger 
freiwillig herausgegeben werden. (Extractus, S. 192; dandschrift F 82, 
S. 267.)

Auf Grund des kaiserlichen Privilegs unb ber geschlossenen Verträge war 
im Haller Territorium die Durchführung ber Rechtspflege unb ihre Zuständig- 
feit einheitlich geregelt unb Hall sonnte mit leichter Mühe die gesamte Gerichts- 
barfeit bem Stadtgericht einorbnen. Die Gerichtsgrenze war die Heg.

Heg unb Geleit
Das Geleit hat mit bem Gericht einen gemeinsamen Ursprung. Es will die 

Sicherheit des Reisenden gewährleisten. Der gemeinsame Ausgangspunkt zeigt 
sic barin, daß bas Streifen, also bie polizeiliche Überwachung des Landgebietes, 
umstritten war. Hohenlohe betrachtete es als eine Aufgabe des Geleitsherren, 
bem bie Sicherheit auf ben Landstrafzen anvertraut war, während Hall es als 
ber Cent zugehörig für sic in Anspruch nahm. Die Streitigkeiten in unserem 
Gebiet mürben behoben in dem Vertrag von 1586 (siehe S. 160).

Die Verwandtschaft ber Cent unb des Geleites zeigt sich auch noch in bem 
Sonderrecht ber Möckmühler Centgenossen. „Die Cent Möckmühl hatte nämlic 
bie Verpflichtung, je zur Zeit ber zwei Frantfurter Messen, zu Ostern unb im 
Spätjahr, bie auf ber Kaiserstrafze zwischen Kocher unb Sagst hinziehenden 
Kaufleute von Neusatz bei Schöntal durc ben Harthäuser Wald bis an ben 
Neckar bemaffnet zu begleiten, was durc ben Centgrafen unb bie berittenen 
Metzger Don Möckmühl geschah."4T

Im Laufe ber Jahrhunderte entwickelte sic Cent unb Geleit in verschiedenen 
Richtungen. Der Begriff Cent wird zuständig für das gesamte Rechtswesen. 
Das Geleit mirb zu einer wesentlichen Einnahmequelless ber Geleitsherrichaft 
unb gebt eine enge Verbindung mit bem Zollwesen ein. Allerdings bestehen 
auc hier grundsätzliche Unterschiebe. Unter bestimmten Voraussetzungen mar 
jedermann zollpflichtig; Geleit zu nehmen unterftanb immer ber freiwilligen 
Entscheidung.

Über bie Anfänge des Geleites haben mir feine historisch genauen Kennt- 
nisse. In ber Karolingerzeit maren bie öffentlichen Straßzen Königsgut; sie 
führen heute noch vielfach bie Bezeichnung Königs- ober Heerstrafze. Die Unter= 
haltung ber Strafzen geschah durc öffentliche Arbeiten, zu benen ber königliche 
Sendbote aufrief unb bie burch ben Saugrafen geleitet mürben.19 Für bie 
Sicherheit auf ben Straszen hatte ber Saugraf zu sorgen. Mit ber Auflösung 
ber Gaugrafschaften gingen, ähnlic mie bei ber Cent, an einzelne Hrund- 
herren bie Verpflichtungen von Seleit unb Unterhaltung ber Strafzen über, bie 
als Vorsteher bes Königs feine Rechte ausübten. 3n ber Hohenstaufenzeit 
maren bie Fürsten bereits im Besitz aller Straszentechte.50

Die Geleitsherren unterdrückten ben Bau neuer Straszen unb machten dar- 
über, das sich jeder Versehr über bie königlichen Straszen vollzog.

Dieser Zustand mar für Hall besonders mi szlich. Hall lag an feiner Königs- 
sirasze unb hatte auch fein altes Geleitsrecht. Durc ben Salzhandel beburfte 
es aber bringenb neuer Verbinbungen. Der alte Straszenzug führte im Norden 
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der Stadt vorbei. Über bie Strafte» unb Geleitsverhältnisse unterrichtet eine 
Handschrift im Archiv Hall, bie Karl Weller bereits in feiner Arbeit »Die 
Reichsstrafzen bes Mittelalters im heutigen Württemberg" bearbeitet hat.

Die Gtrasze Wimpfen— Neuenstadt— Öhringen (neuerdings ist der ganze 
Gtraszenzug mit bem Ausdruck „Nibelungenstrasze" belegt worden) teilt sich 
beim höllischen Landturm vor Brachbach. Die eine Linie führte nach Anter- 
münfheim—Hessental— Sulzdorf— Willa— Ellwangen. Die anbere Linie gebt 
bei Geislingen über ben Kocher nach Cröffelbac Ilshofen -Crailsheim 
Westgartshausen— Dinkelsbühl. .

Auf bem ersten Strafzenzug besaß Limpurg durc ein Privileg Nur 
vom Jahre 1347 das Geleit von „Ober Müntheim auf ber Steig" bis „in ben 
Bac vor bem Virngrund, ba bie Mulle (Willa) steht".51 Das Geleit von 
Müntheim bis Neuenstadt beanspruchte Hohenlohe. . .

Auf bem zweiten Strafzenzug herrschten52 folgenbe Verhältnisse: »randens 
bürg fürth bas Glaidt von Crailsheimb aus durc die Landwehr herein uff 
Ilshouwe bis gen Geitzlingen in ober zwischen bebe Brucken. Alsdann 
empfengts Hohenlohe unb führt es ... uf Brachbac unb die Straßen hinaus, 
bis zu bem prichshäuser Landthurm" unb weiter „gegen Westernad" doben- 
lohe führte bas Geleit bis Neuenstadt.53

Sall bes asz nirgenbs ein Geleitsrecht. Die Verbindungsstraßen von our 
königlichen Landstrasze, bie erst in ber Hohenstaufenzeit errichtet wurden, waren 
im Besitz ber Grafen von Limpurg. Diese besaßen neben bem Geleit auf ber 
Landstrasze von Müntheim bis Willa noch bie Verbindungslinie beider Straßen 
bie Bühler abwärts durc ein Privileg Karls IV. vom Sahre 1347.54 .

Auc bie Verbindungsstrasze focherabwärts von all bis Antermüntheim 
war in ben Händen ber Grafen von Limpurg „bis mitten uff bie Brüce über 
bem Kocher. Da fangt bie Grafschaft Hohenlohe an zu begleitten unb fuhrt 
es uff ber Landstrasze zur äußeren Heeg beim Mprichshauszer Sandturm gegen 
westen noch hinauf."55 Limpurg besass auc das Geleitsrecht Éocheraufwdrts.20

Mit ber Erstarkung ber Stadt, beren Ausdruc bie Errichtung ber 7e9 war, 
beginnt nun bas Streben Halls, Geleitsrechte zu erlangen. Bis zum 17-abr- 
hunbert geschah dies durc gütliche Vereinbarung mit ben Nachbarn, i ber 
Schwächung ber Kaisergewalt im 17. Jahrhundert unb ber damit verbundenen 
Erstattung ber selbständigen Territorien, namentlich auch in Hinsicht auf bie 
Verbindlichkeit gegenüber kaiserlicher Privilegien begann dall felbftänbig mit 
bem Bau neuer Straszenlinien, bie bie Umgebung ber alten Landstraßen mD95 
lieb machten. Statt bes Geleits führte bann Sall Sollerhebungen ein. Darüber 
hören mir noch meiter bei ben Zollverhältnissen.

Bereits 1398 erlangten bie 3 Reichsstädte Hall, Rothenburg unb Vinkels- 
bühl durc Kauf von bem verschuldeten Grafen Ulrich von Hohenlohe orüber- 
gehend Geleitsrechte im Virngrund, bei Slshofen unb bei ^onharbt.5. Es 
waren dies feine Reichslehen, mürben aber von Saxl IV. 1361 für „alters 
hergebracht" anerkannt.58 .. .

Der Besitz mar nicht von Wichtigkeit für bie Entwicklung ber Stabt. Erst 
mit bem 1541 erfolgten Ankauf ber halben limpurgischen Rechte, die ben Soll unb 
bas Geleit umfassten, erlangte Hall bie Geleitsrechte ber ©rasen von Simpurg.

Vom Jahre 1569 besteht ein Vertrag mit Brandenburg. »Brandenburg 
führt gleichfalls bas Glaidt von Crailsheim aus durc bie Landwehr an bie
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Teufelsflingen hinder Lvrenzen-Zimmern herein gegen Sroszaltdorff, die 
Stadelhover Staigen hinab bis gen Oberscheffac und zum Flusz hinan, das 
die brandtenburgisc und höllischen ferdt mit den Vorderfüszen beider Seitten 
in der Bühler stehen. Als dann gebraucht und führt Hall das Glaidt wie 
gedacht aus der Bühler herein zur Stadt."59

Das Geleit als Einnahmequelle und die damit verbundene Umwandlung 
in einen Zoll spielt nun in den folgenden Jahren die wichtigste Nolle. Sm 
Verlauf dieser Entwicklung verstand es Hall, die Limpurger Rechte immer 
mehr auszuschalten.

Gegenüber den alten Rechten des Markgrafen von Brandenburg und der 
Grafen von Hohenlohe konnte durc die Aufrichtung der Heg vorerst fein neuer 
Zustand geschaffen werden. Nur bas Herren- ober Ehrengeleit beanspruchte 
Hall innerhalb feiner Heg. Streitigkeiten über bie Ausübung dieses Hvheits- 
rechtes finb anläszlic des Einrittes Karls V. in Hall im Sahre 1541 über- 
liefert.60 Mit 40 ferden ritt ber alte Stättmeister Conrad Büjchler bem 
Kaiser entgegen bis zur äuszeren Heg am Brachbacher Landturm. Dort über= 
gaben sie ihm ben Schlüssel zum Landturm mit ber Versicherung, „wie dise 
landtschafft kays. map. Grund unb Boden sey". Der Kaiser gab ben Saliern 
bie Versicherung ihres Rechtes in ber Form, daß sie unmittelbar vor bem 
Kaiser reiten bürsten, während bie Hohenloher als Inhaber des gewöhnlichen 
Geleits sic mit bem Vorritt ber Haller begnügen muszten. Der Markgraf von 
Brandenburg anerfannte bie Rechte ber Haller innerhalb ber Heg. Er ritt bis 
Lorenzenzimmern unb wartete bort in einem Bauernhaus auf ben Kaiser. Als 
man des kaiserlichen Zuges ansichtig wurde, ritt er zurück an ben Riegel in ber 
Landheg unb erflärte ben Hallern, bie wiederum bem kaiserlichen Zug voran- 
ritten: „. .. ba hat ewer gleyd ein enbt. Darauf geantwortet, ja. Hatt er ge- 
sagt, so bebt meins an."61

Sm Sahre 1542, am 30. Sanuar, tam König Ferdinand auf ber Reise nac 
Speyer in hällisches Gebiet. Die Haller ritten ihm bis Lorenzenzimmern ent- 
gegen unb geleiteten ihn in Verbindung mit ben Leuten des Markgrafen bis 
vor bie Tor Halls.92 Am anbern Tag erfolgte fein Weiterritt. Der Hohen- 
loher Graf Albrecht hatte ben Plan, ben Kaiser gleic vor ben Toren Halls 
zu empfangen. Die Haller erfuhren dies, unb um bem Grafen juvorjufommen, 
entsandten sie einen Ratsherrn auf ben Brachbacher Landturm unb boten bie 
Bauern auf, sic an ber Heg mit Handrohren zu versammeln. Dem Grafen 
sollte ber Einritt in bie Heg versagt iverben. „Graff Albrecht ist fommen, ben 
haben bie uff bem landthaus nit wollen herein lassen, er verhiess bann, bas er 
nit gelaiten wöll ... er wölle bem tonig entgegenreiten." Auf ber Müntheimer 
Steige wurde er des kaiserlichen Zuges ansichtig, „er ruckhte mit feinen reuttern, 
bern bey 60 waren, zu hauff.93 Die von Hall", bie mit 40 “ferden, 150 mit 
Handbüchsen bewaffneten unb 250 mit langen Spieszen ausgerüsteten Knechten 
ben Kaiser begleiteten, „machten eine Schlachtordnung" unb bebeuteten bem 
Grafen, er bürfe nicht geleiten, sondern müsse hinter bem Zuge reiten bis zur 
äuszeren Landwehr.63

Die Handlung bes zornigen Grafen, ber alle Hoheitszeichen Halls, bie sie 
am Gailenkircher Kirchturm angebracht hatten, am darauffolgenden Tag als 
Patronatsherr kurzerhand ben Kirchturm hinabwarf, ist bereits Seite 157 
geschildert.
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Die im Sahre 1543 stattgefundene Tagesleistung in Müntheim zwischen 
den Grafen zu Hohenlohe unb den Hallern, deren Verhandlung sic114 Sage 
lang hinzog unb bei der die Hoheitsrechte geregelt werben sollten, führte De- 
greiflicherweise zu feinem Erfolg. Hall war eifrig bestrebt seinem Land 
als unmittelbar bem Kaiser unterstehend empfunden wurde, alle tallerlichen 
Hoheitsrechte zu erhalten bzw. neue dazu zu erwerben Die de 9 a 5 209 el T8- 
grenze des Geleites würbe vom Kaiser anerfannt. Nac bem Besuch Sailer 
Karls V. erfolgte bie Bestätigung aller Freiheiten über bie Eandheg.

1544 war ber Kaiser von Speyer nach Prag gereift. Den Grafen poI 
Hohenlohe würbe das Herrengeleit untersagt: „And ist die fönigl. Maie itd 
fambt allem ihren Hoffgesindt, mit bem Norgenmab! zu Geislingen, frep ouS- 

de °3m folgenben 3abrbunbert beginnt ein neuer Abschnitt ftabtifcber Yplitit, 
ber besonders im Geleits- unb Zollwesen zu wesentlichen Neuerungen führte 
Rac ber Reformation, bie bie Stadt im Gegensatz zum Kaiier, brachte un 
währenb ber diese ihre Selbständigkeit auszerordentlic erhöhte, wird Den 
taiserlichen Privilegien feine so ausschliefzliche Bedeutung, mehr zugeme fep. Die Stadt übernahm Pflichten, bie in ben vorigen Sahrbunberten nur ber 
taiserlichen Macht angehörten.ES beginnt eine Zeit des selbständigen Straßenbaues Bor allem würben 
bie Nebenwege ausgebaut unb aus ben Pflichten bes Wegbaues würbe bas 

echt abgeleitet, Solle zu erheben." Die wichtigste AInternehmung war Der 
Ausbau ber Straße nach Michelfeld unb die Weiterführung Bubenorb 5 
Jainbarbt. Diese Straße bot bie Möglichkeit einer türzeten Verbindung mit 
ber Nelchsitabt Seilbronn unb umging die Landstrafze über Besternad- 

Öhringen, beren Hechte ganz in ben Händen der Grasen von pobenipbe worer.
Ein alter Weg über bie Keuperhöhen bestand schon sehr frühe. PieR’ Es 

harbter Bannforsturtunde vom Zahre 1024 bezeichnet ibn nur als ol." 
Der Ausbau zur Straße erfolgte wahrscheinlich um die Wende bes 16. 3um 
17 Jahrhundert, unb ba seit bem Erwerb ber limpurgischen Rechte die $ eleifs- 
unb Sollrechte gemeinsam ausgeübt würben, erfolgte bie Duxdofübrung Ps [ 
Arbeit ebenfalls gemeinsam....... Auf ihre bey derjeitige Reron rn h Staiaen „bie Straßen von bem Siebener Thor an, durc Michelfeld, rothe Stengen, 
unb biß nach Bubenurbis in Reparatur” genommen, „auc eben babureb biele 
Strafen fur einen 9 e i $53 o 11 9 i ft r ic t zu erfennen "Pieser Ktrobsen. 
zug erscheint in ben Extracten ber folgenben Zeittan erster Stele wenn von 
Salier Straßenrechten bie Rede ist. And zwar beansprucht Hall bas. Geleit 
auf ihr über ben ganoturm, ber an einer Slügelheg steht hinaus, bis ou 
äußeren gandwehr nechst bei Mainhardt"." Dieses beanspruchte Tiec 
faßten bie Nachbarn, poheniohe unb Württemberg, als eine Anmajzung af 

G5 hatt aber ... Würtenberg sic von unsern übelmeinenden Dacbarn, 
an Einleitung eines, bei ber Hobenlde walbenburgßchen Cants len „gefunt enen 
Zettels, verleiten laßen unb ber Stabt Sall baß hergebrachte Glaibe von Sa 
aus nit weit, als zum Michelfelder Landturm, Semaß sie Borgeben, baßbei 
diesem Eanbturm bie äußere Heg fei, nicht gestatten wollen unb umb bebvilen

* «laWaien beftebent in halischer Landwöhr, zwischen den Herrn Grafen von sohenfobe"tnO einem Hocedien Hat in Schwab, ball". 1526. 1546. 1544. vanb- 
schrisi im Archiv Hall.
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aus diesem Herrnglaibt ein Mardglaid gemacht, jharlic defzselbe 
uff Sakobi Sharmartt, durc die Würtemb. Amptsdiener aus dem Ampt 
Weinsperg, von der äuszeren Heg bei Meinhardt bisz herein zu Michelfelder 
Landthurm mit gebrauchter gemalt mantenirt und die Hallische jedesmal de 
facto abtreiben lassen. Borgebendt, es fei ber Genüge mit Hohenlohe gesetzte 
gemeine Sagdstein uff bem Damm desz Seelins, nechst vom Landthurm, fein 
Sagens sondern ein Glaidstein."67

Man sieht daraus, das bie innere Heg als Zoll- unb Geleitsgrenze an 
diesem Straszenzug, bie mit bem Landturm als Hoheitszeichen einen Abschlufz 
fanb, von ben Nachbarn durchaus anerfannt wurde. Die Rechte bis an bie 
äußere Heg waren umstritten. Das Geleit ist nur noc Hoheitsrecht, bas 
Württemberg bis zum Landturm beansprucht, unb bas als ein Herrengeleit 
unb ein Marktgeleit in Erscheinung tritt.

Die Heg ist auf dieser Straszenstrecke Geleitsgrenze, während auf allen 
übrigen Strecken nur bas Herrengeleit an ber Heg begann.

Enge Beziehungen zum Geleit bat bas 3 o 11 w e 1 e n. Es gibt ein ausge- 
sprochenes Zollgeleit, beffen Geschichte von Riefel behandelt würbe.68 „Das 
Recht, Geleitszölle zu erheben, war im Reiche ein Regal."60 Die Entstehung 
des Regals ist umstritten. 3n unserem Gebiet war es im Besitz ber ursprüng- 
lichen Geleitsherren, also bes Markgrafen von Brandenburg, ber Grafen von 
Hohenlohe unb ber Limpurger Grafen. Sie erhoben mit ber Begründung, bie 
‘flicht ber Straszenunterhaltung auf sic genommen zu haben, an bestimmten 
Stellen Zölle (Wimpfen, Öhringen, Westernach, Crailsheim, Westgartshausen). 
Hall erhielt als einziges Zollrecht von Kaiser Ludwig IV. 1343 einen Brücken- 
zoll. Die Jollstätten in unmittelbarer Nähe ber Stadt waren im Besitz bes 
Limpurger Grafen. Vertragliche Regelung ber gegenseitigen Besitzungen ge- 
schahen 1399 unb 1408.70 Die freundschaftlichen Beziehungen bauerten bis 
1431, bann unterbanb Hall bie Zollabgaben an ben Schenken durc bie Zu- 
mauerung bes neuen Tores. Erst mit bem Kauf ber Limpurger Rechte 1541 
erhielt all teil am reichslehnbaren Zoll zu Geiszlingen unb Münkheim. Die 
Geschichte bes hällischen Zollwesens im 15. unb 16. Jahrhundert deckt sic 
vollständig mit ber bes Geleites. Wie wir bei ber Betrachtung derselben ge= 
sehen haben, handelt es sic in Beziehung auf bie Heg nicht barum, baß die- 
selbe als Grenzlinie eines schon festen Rechtsgebietes errichtet würbe, vielmehr 
handelte es sic barum, baß durc bie Heg erst bie Rechte erworben unb durch- 
geführt werben sonnten.

Der „Extractus2 ... ben Reichslehnbaren Zoll" betreffend bringt bas 
Zollrecht in Beziehung zum Besitz bes Wildbannrechtes. „Die ganze in bem 
Lehnbrief ... beschriebene Segenb ist fast, mit bem ehemaligen ... Wildbahn 
District einerley, auch daher bie Entstehung bes Zoll Regalis aus bem letzter 
um befto sicherer zu vermuthen."71 Die Grenze bes Dendelbacher Wildbannes 
bedt sic teilweise mit ber Heg. Den Kocher aufwärts bis nach Westheim, 
bann bie Linie über Frankenberg zur Obermühle an ber Rot ist gleichlaufend 
ber äußeren Heg, bie Linie über ben Landturm zum Kocher berührt häufig bie 
innere Flügelheg.

Wie bereits bei ber Geleitsfrage behandelt würbe, wirb bie Zoll- unb 
Seleitspolitif Halls in diesem Gebiet, wohl weil es als rechtmäßig erworben 
betrachtet wirb, nie angegriffen.
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Die Verbindung mit den Limpurger Grafen zeitigte einen regen Straszen- 
bau, ber für Limpurg deshalb verhängnisvoll wurde, weil durc Vertrag die 
Kosten gemeinsam getragen werden muszten. 1566 hatte deshalb ber Schent 
Christoph fast feine Einnahmen unb suchte eine Zollerhöhung herbeizuführen. 
Hall lehnte dies mit 5 Begründungen ab.71 Es setzte im Gegenteil ben Kampf, 
bie Rechte bes Schenken vollends auszuschalten, fort unb errichtete befonbers 
im 17. Jahrhundert überall sogenannte Wöhrzölle. 8m Anfang des 17. Sabr- 
hunderts wurde bie gemeinschaftliche Ivlleinnahme so gering, daß Limpurg 
1616 unb 1617 wegen „aufgerechneten Strafzen-Bau-Kosten mit 500 f. im 
Rest" blieb.71 ......... . —

Die „Wöhrzölle", bie namentlich während des dreißigjährigen Krieges 
überall errichtet wurden, zeugten von ber Selbständigkeit ber Stadt dem Reiche 
gegenüber. Diese entsprang denselben Gründen, bie mir schon bei ber Stage 
bes Geleites Seite 165 behandelt haben. Die Wöhrzölle mürben vor allem in 
ber Nähe ber Heg errichtet. Vom Sanzenbacher unb vom Michelfelder Land- 
turm missen mir, daßz bort im 17. Jahrhundert Zölle erhoben mürben. Zac 
einem Beschlufz bes Rates vom 15. März 1637 mürben zu „Alttenhoven, Geiß- 
lingen, Ilshofen, Vellberg als ein auszerordentliches Fettungsmittel bei da- 
maligen beschwerlichen Läuften Zollstädte"n-aufgerichtet. 1648 besamen 
Bubenorbis, Rieden, Rückertshausen unb übrigshausen Wöhrzollstätten. Eine 
ausschliessliche Beziehung zur Heg bei der Errichtung dieser Stätten beftanb 
nicht. Sall befaß nun von diesem Zeitpunkt ab ben Anteil an einem reids- 
lehnbaren Zoll unb noch auf Grund feiner erreichten Selbständigkeit eigene 
Zdlstätten. Es mar nicht schwer, bie eigenen Zollstätten bevorzugt zu be- 

handeln, um bamit ben Zollstätten bes reichslehnbaren Zolles, beren Ein- 
nahmen geteilt mürben, meniger Einkünfte zu schaffen. Das Urteil eines 
Reichskammerprozesses, bas für Hall bem Anschein nac nicht befonbers günstig 
ausgefallen märe,71 umging Hall durc eine neue Zollordnung vom Sabre 
1681. Trotzdem besamen bie Herren von Limpurg seine Erträge mehr. 3m 
Sahre 1690 betrug bie Einnahme aus bem gemeinschaftlichen Zoll nur 79 Ö., 
„ber hällisc private Zoll brachte bagegen 1329 ®. ein".

Unter solchen Umftänben hoffte Hall, durc Kauf ben anberen Seil bes 
Limpurger Zollrechtes an sich zu bringen. Die Verhandlungen zerschlugen sich 
aber, weil Graf Wilhelm von Limpurg das anfänglich gemachte Angebot von 
9000 f. auf 15 000 f. erhöhte. Fach feinem Ende, mit bem ber lehnbare 
Mannesstamm ausftarb, mürbe von feinem Erben, bem Grafen Vollrath, bem 
letzten Grafen von Obersontheim, 22 000 f. verlangt. Dessen Tod brachte bie 
Rechte an ben Fürsten von Ansbach, ber es vom König als Afterlehen erhielt, 
„mit welchen Mitzollherren bie Stadt zwar nach alter Gewohnheit boc sehr 
behutsam verfahren." (Extractus.71)

Hall verzichtete in ber folgenben Zeit auf bie Errichtung neuer Böbrzölle. 
Die alten merben aber bestätigt. Brandenburg verteidigte 1699 feine eigenen. 
„... Es merben also bie Wöhrzölle für feine neue Zölle anerfannt, unb ob 
schon bie fahrende vorher in loschen Gegenden, ohne Erstattung ber Sebubr 
durchpassiert so finb sie hoch solche vor ber Sebrauchung bes Territorii schuldig 
gemefen." (Éxtractus.71) „Auc ist ber territorial Herr befugt zu besserer 
Bestreitung Wöhrzölle anzulegen an welchem Ort feines Serritorii es ihm 
beliebe." (Extractus.71) Die grofze Selbständigkeit ber Territorialherren nac
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dem Dreiszigjähri gen Krieg kann feinen bestimmteren Ausdruc erhalten. „1756 
erhält Hall den andern Teil des Geleits bis zum Mullin’ gegen Abtretung der 
8 Haarder Seen und des dritten Teiles des Sagstheimer Jehenden nebst 
4000 f. barem Geld." (Extractus Zoll.)

Von diesem Zeitpunkt an ist für die rechtliche Betrachtung unseres Stoffes 
die hällische Zollgeschichte beenbet.

Der Zoll hat nur bedingte Beziehungen zur Heg, unb bie Annahmen 
Schumachers (siehe S. 161) unb Kolbs* sinb nur teilweise als richtig anzu- 
nehmen. Es mar nicht so, daßz durc bie Heg ein mit einheitlichen Geleits- 
unb Zollrechten ausgestattetes Gebiet umschlossen mürbe, sondern durc bie 
Errichtung ber Heg als Rechtsgrenze sonnten solche Hvheitsrechte erst erstrebt 
merben.

Zusammenfassung:
Die Betrachtungen lassen bie Heg als eine Nechtsgrenze erscheinen. 

3n ihrem Gebiet soll Anrecht verhütet merben unb Neichsrecht gültig fein. Die 
kaiserlichen Privilegien machen bas Gebiet zu einem selbständigen Reichsgebiet. 
Das wichtigste Privileg ist bie Verleihung ber € e n t g e r e c t i g f e i t. Der 
Begriff Cent, ber in ber damaligen Seit eine wesentliche Erweiterung feiner 
ursprünglichen Bedeutung erfuhr, brachte in erster Linie bie gesamte hohe 
Gerichtsbarkeit des Gebietes an Hall. Damit mar bie Möglichkeit gegeben, 
auc Geleits- unb IZvllrechte zu beanspruchen. Die Voraussetzungen 
zum Ausbau eines selbststänbigen Territoriums maren vorhanden. Durc bie 
Heg mirb bem Gebiet erhöhte Rechtsbedeutung im Sinne ber Erweiterung bes 
Burgfriedens zugesprochen: „Soll ber Burgfrieden gehen, als wyte ber 
Hage".72 Die Form ber Amhegung als Betonung bes mit besonderen Rechten 
ausgeftatteten Gebietes wurzelt im altgermanischen Gebrauch.

Hall hat ben Ruhm, als erste Reichsstadt bie Be - 
beutung einer derartigen Nechtsgrenze für eine Terri- 
torialpolitif ersannt 3 u haben.

Die Erfolge Halls bemogen benachbarte Territorialherrschaften, ben Ge- 
braud) nachzuahmen. Am besonntesten mürbe bie Amhegung ber Rothenburger 
Landwehr 1430 unb bie Ziehung eines Heggrabens durc ben Herzog von 
Württemberg im Norden feines Gebietes 1473.

So ist unsere Heg ein bedeutsames Denkmal mittelalterlicher Rechts- 
geschichte.

* Kolb schreibt Seite 37 in feiner Arbeit „Die Kraichgauer Ritterschaft unter ber 
Negierung des Kurfürsten Philipp von ber “falz" in Württembergische Vierteljahrs- 
hefte XIX, 1910: „Die Schwierigkeit ...", Soll zu erhalten, „... schien befonberc 
Masznahmen zu forbern .. " „Das Vorbild gaben bie Grenzbefestigungen von Hall 
unb Rothenburg D. T., welche schon um 1400 sich durc Landwehren’ ein einheitliches, 
geschlossenes Herrschajts- unb Zollgebiet geschaffen hatten."
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ürttembergifch Jrankten als Aufmarsch und Durchzugs- 
gebiet in den napoleonischen Kriegen 1805—1815

Von Max Ruoff t1

1. Der Ausmaric Napoleons 18052

Wir wenden den Blic 125 Sahre zurück in die Zeit, als Napoleon 
im Reichsdeputations-Hauptschlus das ganze linke Nheinufer Frankreic ein- 
verleibt hatte und die süddeutschen Fürsten mit rechtsrheinischen deutschen Ge- 
bieten entschädigt und so start gemacht hatte, daß sie als Vasallen einen Wert 
für ihn hatten. Ein einfaches, für Frankreic billiges Geschäft, das auc bie 
Reichsstadt Hall mit ihrem Gebiet von 16 000 Einwohnern, das Ritterstif 
Comburg mit 3700 unb bie Propstei Ellwangen mit 23 000 Einwohnern an 
Württemberg brachte.

Sm Sommer 1805 gelang es ben Engländern, Ruszland unb Ssterreich, bas 
durc Napoleons Übergriffe in Italien ohnehin gereizt war, zu einem Bündnis 
gegen Frankreich zu gewinnen. Österreich hatte zur Stärkung feines Entschlusses 
1% Millionen Pfund Sterling Subvention bezogen. Napoleon beabsichtigte 
damals, den Stier bei ben Hörnern zu packen. Er war im Begriff, mit 5 Korps 
(150 000 Mann) nac England überzusetzen. Dies wollte ihm aber trotz ge- 
waltiger Vorbereitungen nicht gelingen, weil bie französische Flotte, wo sie sic 
sehen liefe, von ben Engländern zerschlagen wurde.

Als ber französische Kaiser im (Sommer 1805 ben Vormarsch einer russischen 
Armee durc Polen unb bie Mobilmachung des österreichischen Heeres erfuhr, 
lam ihm bies sehr gelegen. Erstens blieben ihm durc einen Festlandskrieg bie 
Verluste unb bie Blamage einer miszglückten Landung in England erspart, 
zweitens besaß er nie ein so schlagfertiges Heer wie gerabe jetzt, wo feine 
Truppen auf Truppenübungsplätzen, wie bem Lager bei Boulogne, glänzend 
ausgebildet unb in Armeekorps zu mehreren Divisionen gegliebert waren. (Ein 
Armeekorps hat 2, 3 ober 4 Divisionen, jede Division zählt 4 Infanterie- 
regimenter, Kavallerie unb Artillerie nac Bedarf, unb ist etwa 10 000 Mann 
start, bas Korps somit 20 000 bis 35 000 Mann.) Diese uns so geläufige Ein- 
teilung ber Heere ist Napoleons Schöpfung von 1805. Keiner feiner Gegner 
bis 1812 besaß etwas anderes als Regimenter, bie zwar jeweils durc bie 
Ordre de bataille zu Verbänben zusammengefaszt wurden, aber bann nicht 
gewohnt tvaren, zusammenzuarbeiten.

Napoleon war damals 36 Sahre alt, feine kriegserprobten Marschälle 
feine Altersgenossen. Sie hatten ben Marschallstab wirklich im Tornister ge- 
tragen unb tvaren tapfere Draufgänger unb vorzügliche Unterführer. Auf 
abgesonderten Kriegsschauplätzen, wie in Spanien, unb mehrfach 1813 vor 
selbständige Entschlüsse gestellt, versagten sie. Dazu fehlte diesen Solbaten 

1 Vom Herausgeber E. Kost für den Druck bearbeitet unb ergänzt.
2 Eine Fortsetzung von E. Kost „Aus ben Kriegsjabren 1806—1 8 1 5" 

wird in „Württembergisc Franken", Neue Folge 19, erscheinen.
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der Gratis die allgemeine und triegswissens chaftliche Bildung; auch waren sie 
von dem selbstherrlichen Napoleon immer unselbständig gehalten worden. wa 
sie im Lauf der folgenden Darstellung auftreten, sind einige einführende an- 
gaben über diese napoleonischen Generale hier angebracht:

Berthier, Chef des Generalstabes ber Armee unb Kriegsminister, Der 
unzertrennliche Begleiter Napoleons in allen Kriegen. Der Sohn eines Vfört- 
ners, geboren 1753, also 52 Zahre alt. Ein Mann von ausgezeichnetem 
Können, sehr gebildet. Seine riesige Arbeitskraft hätte dem Kaiser noch weit 
mehr leisten sönnen, wenn ihm dieser mehr Selbständigkeit gelassen hätte. ET 

starb 1815 im Exil zu Bamberg.
Die Korpsführer:
Murat, Sohn eines Wirts, geboren 1769, wurde 1787 Soldat, schnell 

General, heiratete Napoleons Schwester Karoline, von ba ab Trinz Murat 
Hoheit, wurde 1808 König von Neapel. Ein glänzender "eiterfübret. 1815 

in Kalabrien standrechtlich erschossen.
Ney ebenfalls 1769 geboren, Deutscher, Sohn eines Küfers in Sadr- 

louis, wurde 1788 Soldat, 1796 General, 1804 Marichall, 1805 Der30g von 
Elchingen, hatte 1812 bie württembergische Division in feinem Korps, wurde 
Fürst von ber Moskwa; ein wilder Draufgänger, marschierte 1812 als eBter 
Mann ber Nachhut zurück, „le brave des braves". Stanbrechtlic erschollen 

1815 in Paris.
Sannes, geboren 1769, Sohn eines Färbers, Marschall 1804, war 

Gärberge eile, mit 26 Jahren Brigadekommandeur, vornehmer Charatter, 96- 
nannt ber Roland ber Armee, fiel 1809 bei Wien.

Soult, ben mir in Öhringen unb Hall fennen lernen werden, geboren 
1769, Bauernsohn, mit 16 Jahren Soldat, 1804 Marschall, 1805 Befehls- 
haber bes Boulogner Lagers. Sehr zuverlässig, galt viel beim Kaiser. Burbe 

82 Sahre alt. .
© a v o u t, bem mir in Künzelsau begegnen merben, geboren 17/0, Kabett 

1785, Marschall 1804, mirb 1806 Herzog von Aueritädt, 1809 Surit von

Ecmühl.N ,
9 a r m o n t, geboren 1774, aus einer Adelsfamilie, mürbe als Reunzehn- 

jähriger Artillerieleutnant, vor Toulon mit Bonaparte besannt, begleitete ihn 
nach Italien unb qigypten, mar mit 26 Sahren ©ivifionsgeneraL

Bernadotte, Sohn eines Advokaten, Soldat 1780, Marschall 1804, 
König von Schweden 1818. Charakterloser Streber.

Endlich noch ber österreichische Feldherr: Mac, geboren 1752 in 3eus- 
ling bei Eichstätt nördlich Ingolstadt, Sohn einer (nach ber $ toi Isbeimer 
Chronit) aus Crailsheim ftammenben Bürgersfamilie, mit 18 Ogbren 
zum Militär ausgehoben, verbaust feine Laufbahn seiner Echreibgewgpbtbeit. 
Er brachte es zum österreichischen Armeeschreiber beim Seldmaricall *ouPon, 
ber ihn bem Kaiser Zosef II. abtrat. Dieser mar begeistert, wie icnell and 
nach Dittat schreiben tonnte. Also ein Meisterdaktylostenograph bes 18.3abr= 
hunderts! Seine strategische Bildung ermarb er im Kriegstabinett, TP er un: 
Zählige Kriegspläne unb -berichte abschreiben muszte. Sc ließ ’S entwarf er 
selbst Operationsplane, bie, schön in Stil unb Handichrijt, Antlang fanden, 
obgleich sie stets zu Miszerfolgen führten. Als man ihn 1799 in Stalien als



176

General eine Armee führen liefe, wurde er in Neapel von den Franzosen 
gefangen und auf Ehrenwort entlassen. Er war inzwischen zum Freiherrn Mac 
von Leiberic geadelt worden. Die österreichische Armee war sic über die 
Anfähigkeit dieses Schreibers ohne jede Kriegserfahrung völlig flar, aber bie 
Wiener Diplomatie hatte eine gewaltige Meinung von ihm. Sie unb englischer 
Einfluß setzte 1805 feine Ernennung zum Armeeführer durch.

Ein umfassender französischer Kundschafter- unb Spionagedienst war bis 
Petersburg, Wien, Berlin, London eingerichtet. Auc ber Wert, ben bie resse 
für bie Gewinnung von Feindnachrichten hat, war Napoleon schon wohl- 
besannt. Es bars baran erinnert werden, bafe 3. B. 1870 Moltke ben Marsc 
Mac Mahons von Chalons an bie belgische Grenze nicht von ber versagenden 
deutschen Kavallerie, sondern zuerst aus Londoner Zeitungen erfuhr. Napoleon 
liefe vom Sommer 1805 ab für fein Hauptquartier abonnieren: „Allgemeine 
Zeitung", „Schwäbischer Merkur", „Augsburger Allgemeine Zeitung", „Bay- 
reuther Zeitung", „Fränkischer Kreiskorrespondent", „Bamberger Zeitung", 
„Journal be Francfurth".

Den König von reuszen verstaub Napoleon vom Feindbund fernzuhalten, 
inbem er ihm Hoffnung auf das englische, zur Zeit von Bernadotte mit bem 
I. französischen Korps besetzte Hannover machte.

Ein weiteres Korps, das II. unter Marmont, ftanb in Holland, ber 
10 Sahre zuvor bem Deutschen Reiche entrissenen „Batavischen Republik". 
Napoleon befahl Ende August ben Marsc feiner Armee (5 Korps) von 
Boulogne in bie Nheinlinie (Strafeburg—Mannheim, während Marmout von 
Holland nac Mainz, Bernadotte von Hannover auf Frankfurt in Marsc 
gesetzt wurden.

Ende (September, als bie Korps bort eintrafen, wuszte ber Kaiser, bafe bie 
Österreicher, ohne bie Russen abzuwarten, einen Teil ihrer Streitkräfte unter 
General Mac durc Bayern vorgeworfen hatten. Diese Masznahme läfet sich 
rechtfertigen. Bayern sollte überrascht unb zum Anschluß an Ssterreic ge- 
zwungen merbcn. Nur Hätte man dazu fixere Truppen als Österreicher haben 
müssen. Natürlich rissen bie Bayern rechtzeitig aus.

Napoleon vermutete, bie Österreicher wollten ihn beim Austritt aus bem 
Schwarzwald angreifen, unb verschob daher feine Korps nach Norden, um 
dieses Gebirge unb bie Österreicher zu umgehen. Dasz Mac bei Ulm stehen 
bleiben mürbe, tonnte Napoleon unmöglich annehmen. Er glaubte es sogar 
noch nicht, als bie französischen Korps bereits bie Donau überschritten hatten. 
Empfing er doc Mac nach der Kapitulation von Ulm mit ber Frage: „Wie 
konnten Sie nur so eigensinnig fein, sich gerabe bei diesem Platz, ber faum ben 
Namen einer Festung verbient, verteibigen zu wollen?"

Während 4 Dragonerdivisionen (8000 Reiter unb 6000 Unberittene mit 
Artillerie) unter Murat durc Vorgehen über ben Schwarzwald bie Absichten 
des Kaisers verschleierten, überschritt bie französische Armee am 25. unb 
26. (September ben Rhein bei (Strafeburg, Karlsruhe, Speyer unb Mannheim.

Es marschierten VI. Korps Ney, rechter Flügel, über Pforzheim auf Stutt- 
gart, V. Korps Cannes unb Garde über Durlac auf Ludwigsburg, IV. Korps 
Soul von Speyer über Appingen auf Heilbronn, III. Korps Davout von 
Mannheim über Heidelberg auf Neckarelz, II. Korps Marmont von Mainz 
unb I. Korps Bernadotte von Frankfurt auf Würzburg. Napoleon blieb Dor- 
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erst in Straszburg. Das Kavallerietorps Murat und VI. Korps Der hatten 
den nächsten Weg nac Württemberg und an den Feind. Sie treten daher bei 
der Betrachtung des französischen Einmarsches zuerst in die Erscheinung.

Vom VI. Korps Ney marschierten am 30. (September bie 1. Division 
Dupont von Pforzheim über Heimsheim- Leonberg—Solitude und Stuttgart, 
Seile nach Sindelfingen, bie 3. Division Malher über Schwieberdingen und 
(Stuttgart unb bie 2. Division Saison über Vaihingen (Enz)—Ludwigsburg 
(Dragonertaserne, Franzos ensträfzle) nach Cannstatt, Fellbach, Antertürfheim. 
Marschall Ney ritt mit seiner 2. Division über Baihingen (Enz) auf Ludwigs- 
burg. Er tonnte beim Vormarsch an ber Enz alte, wenig erfreuliche Er- 
innerungen auffrischen. Er war im 2. Kvalitionstrieg 1799 als 30jähriger 
Brigadegeneral mit 6000 Mann non Heidelberg her auf (Stuttgart vorge- 
gangen, aber zwischen Bietigheim unb Löchgau vom österreichischen General 
Prinz Hohenlohe mit 1200 österreichischen Leitern angegriffen unb in wilde 
Flucht gejagt worden über Strom- unb Heuchelberg weg bis nach Sinsheim. 
Ney erhielt nun 1805 bei Vaihingen folgendes Schreiben:

„Der französische Gesandte beim Württembergischen Hof, Didelot, 
an Marschall Ney.

Ludwigsburg, 29. September 1805.

Herr Marschall!
Auf bie soeben eingetroffene Nachricht, daß Ihr Korps auf Stutt- 

gart marschiert unb morgen bort eintreffen soll, hat S. Durchlaucht, ba 
bies feine Haupt- unb Residenzstadt ist, bie Bitte geäußert, Stuttgart 
möchte oon unseren Truppen nicht belegt werden. Sc habe baher bie 
Ehre, Sie zu ersuchen, bem Sr. Majestät befreunbeten unb oerbünbeten 
Fürsten eine Unannehmlichkeit zu ersparen, bie ihm peinlic zu fein scheint.

Sollten bie Operationen ben Maric über Stuttgart verlangen, so 
sonnten nötigenfalls bie um bie Stabt herumführenden Straßen benützt 
werden. Auc bietet bas nabe Cannstatt als Straszen-Anotenpunft alle 
Bedingungen für einen Operations-Stützpunkt.

Ic habe mit größter Hochachtung bie Ehre, Herr Marschall, zu fein 
Ihr sehr untertäniger unb ergebener Diener

Charles Didelot."

Gleic barauf, bei Martgröningen, erhielt Ney noch zwei weitere Schreiben 
gleichen Inhalts von bem Gesandten Didelot, in denen Nev auszerdem gebeten 
wurde, mit Rücksicht auf bie noch in Stuttgart anwesenden österreichischen unb 
russischen Gesandten diese Stabt zu vermeiden.

Der Marschall ritt nach Ludwigsburg voraus, um bem Kurfürsten zu er- 
Hären, bafe er Stuttgart befehlsgemäß belegen müsse. Während er ziemlic 
lange auf bie Audienz warten mufzte, traf er ben französischen Gesandten unb 
wurde so grob gegen ihn, baft sic Herr Didelot schriftlich bei Napoleon be- 
schwerte; mit welchem Erfolg, werden mir später sehen. Die Audienz beim 
Kurfürsten war noch nicht beendigt, als ein französischer Generalstabsoffizier 
aus Stuttgart eintraf mit ber Meldung, daß bie 1. unb 3. Division oor bem 
Rotebühltor unb Ludwigsburger Tor halten, ba diese geschlossen unb von 
württembergischen Militär besetzt feien, bas ben Einmarsch verwehre.

12 Württembergisc grauten



178

Ney verabschiedet sic furz vom Kurfürsten, sprengt nac Stuttgart, läßt 
an beiden Toren Artillerie auffahren. Sofort öffnen sic diese, die beiden 
Divisionen, 15 000 Mann, ziehen ein, von der Bevölkerung freundlich auf- 
genommen. Ney legt sofort Wachen in die österreichische und russische Gesandt- 
schaft und sperrt die Gesandten ein. Jedem Soldaten spendiert er auf Stutt- 
garts Kosten eine Flasche Wein.

Am 1. Oktober blieb das VI. Korps Ney in und bei Stuttgart, bas 
Kavalleriekorps Murat traf vom Schwarzwald her bei Stuttgart ein. Es 
erreichten an diesem Tage V. Korps Lannes Ludwigsburg, dahinter bie Garde 
Vaihingen (Enz), IV. Korps Soult über Eppingen Heilbronn, III. Korps 
Davout über Möckmühl Ginbringen, II. Korps Marmont unb I. Korps 
Bernadotte bie Gegend von Würzburg. Die Bayern, 25 000 Mann, ftanben 
bei Bamberg. Napoleon mar mit bem Hauptquartier in Ettlingen.

Als ber Marschall Sannes abenbs in Ludwigsburg eintraf, hatte er eine 
Audienz beim Kurfürsten Friedrich. Darüber schreibt am nächsten Tag Prinz 
Murat von Stuttgart aus an feinen Schwager Napoleon:

„Euere Majestät merben ohne Zweifel über bie vorgestrigen Bor- 
gänge mit Marschall Ney beim Einzug in (Stuttgart orientiert fein. 
Auc gestern abenb mürben bem Marschall Sannes bie Tore Ludwigs- 
burgs versperrt. Er liefe Halt machen unb erbat eine Audienz beim 
Kurfürsten. Diese mürbe sofort bemilligt unb nac menigen Minuten 
bie Stadt geöffnet.

Der Kurfürst umarmte ben Marschall Sannes unb sagte zu ihm: 
„Sie finb des Kaisers Freund. Ic mill es auc fein, aber freiwillig, 
ohne bafe Europa denken soll, ic hätte ber Furcht nachgegeben. Sieber 
mill ic untergeben, als Drohungen erbulben. Seiber hindert mic 
meine Gebrechlichkeit, selbst zu Felde zu ziehen. Sc mürbe selbst an 
ber Spitze meiner Truppen marschieren, bann mürbe ber Kaiser sehen, 
roie sehr ic an ihm hänge. Sc habe 7000 Mann unter ben Waffen, 
bald merben es 10 000 fein. Der Kaiser verfügt über sie.’

Seit diesem Augenblick zeigt ber Kurfürst grösztes Entgegenkommen. 
Er bat mir Anerbietungen jeder Art gemacht. Murat."

Es mar freilic höchste Zeit für ben Kurfürsten, einzulenken. Am 18. August 
hatte Napoleon an Talleyrand, feinen Minister des Auswärtigen, geschrieben:

„Bvulogne, 30. thermidor XIII.
An ben Minister bes Auswärtigen!

Es ist angebracht, zu erfahren, auf welche deutschen Fürsten man 
zählen sann unb wieviel Truppen sie mir liefern wollen. Der Herzog 
von Baden müfete mir 3000 Mann stellen.

Wenn in Wirtenberg ber Vater eine uns üble Richtung nimmt, 
scheint mir ber beste Entschlufz: mir jagen ihn fort unb ersetzen ihn 
durc feinen Sohn. Dieser märe zu fonbieren, ob er für uns Partei zu 
ergreifen geneigt ist. Man tonnte ihn ein Regiment führen lassen (da- 
mit er nämlic beaufsichtigt märe), mir sollten missen, ob er gegen feinen 
Vater verstimmt genug ist, um ihn zu entthronen. Dies märe bas Sicherste 
für uns, sonst (b. h. menn sein Kurfürst vorhanden märe) desertieren uns 
zweifellos alle württembergischen Truppen. Napoleon."
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Ein Bericht, den der zur Regelung von Unterkunfts- und Verpflegungs- 
fragen nach Heilbronn entsandte württembergische Geheime Nat von der Luhe 
feinem Kurfürsten erstattet, besagt am 1. Oftober: „Sc stelle mic in Heilbronn 
bei Marschall Soult vor. Es war mir angenehm, in feinen Huszerungen sowie 
in feinem bisherigen Verhalten einen sehr höflichen, billigen unb loyalen 
Mann zu erkennen."

Dieser Marschall Soult empfing nun am 1. Oftober abends in Heilbronn 
eine Depesche des Grofzen Hauptquartiers aus Straszburg, bie fein IV. Korps 
auf bie Gtrasze über Öhringen — Hall — Ellwangen verwies, 
jedoc forderte, daß eine Division des IV. Korps zwischen dieser (Straße unb 
bem Remstal, bem Marschweg des V. Korps Cannes, zu marschieren habe, um 
bem rechten Flügel bes Heeres, falls er von Ulm her angegriffen mürbe, über 
bie Murr unb ben Welzheimer Wald zu Hilfe eilen zu sönnen.

Marschall Soult erhob zwar gegen bie Entsendung einer Division über 
denMainhardter Wald sofort Einwendungen, megen ber unbeschreib- 
lid) heruntergekommenen Wege bort oben (extrémement dégradées). Da 
aber bis zum anberen Tag seine Antwort zu ermarten mar, blieb es bei bem 
Befehl. Zum Maric über ben Mainhardter Wald mürbe bie 1. Division bes 
Generals St. Hilaire bestimmt, allerbings ohne ihre Artillerie, bie bort stecken 
geblieben märe unb deshalb ber 2. Division Vandamme zugeteilt mürbe.

Das IV. Korps Soult hatte am 1. Oftober abenbs feine Aufklärung, unb 
zwar Patrouillen bes 8. Husarenregiments, bis Öhringen vorgeschoben, eine 
lächerlich kleine Strecke, bie bemeift, dasz bie Franzosen trotz Napoleon von 
strategischer Aufklärung seine Ahnung hatten, während bie österreichische 
Kavallerie richtigerweise bis 80 km vorgetrieben mürbe.

Die Stadt bringen erhielt Befehl, für ben 2. Oftober 20 000 Por- 
tionen Brot bereitzustellen.

Am 2. Oftober blieb bas Kavallerieforps Murat unb bas VI. Korps Der 
in Segenb Stuttgart. Ney schob feine vorberften Teile bis Plochingen vor. 
Dieses Zurüchalten des rechten Flügels ist ber beginn ber Nechtsschwentung 
ber „groszen Armee" zur Donau.

Das V. Korps Cannes rückte nac Waiblingen Neckargröningen vor. Die 
Garde folgte dahinter bis Cubmigsburg. Vom IV. Korps Soult erreichte bie 
1. Division St. Hilaire über Löwenstein Finsterrot, bie 2. Division Vandamme 
Öhringen. Sie biwakierte vor- unb rückwärts ber Stabt, bie von ben Stäben 
belegt mürbe. Die 3. Division Cegranb erreichte Schwabbach, bie 4. Division 
Suchet Weinsberg, bas Generalkommando Soult legte sich nac Öhringen. 
Die 4. Division Suchet sollte bei Heilbronn bie auf berfelben Strafe nach- 
folgenbe Heeres-Artilleriereserve abmarten unb diese bann decken. Die Heeres- 
Artilleriereserve bestaub aus 56 Geschützen (30 cm, 22 cm, 15 cm, 10 cm 
Kanonen unb Mörser), 1100 Munitionswagen mit Tulver, Granaten, 
1 % Million anfanteriepatronen, 8000 gerben, 3500 Mann. Das III. Korps 
Davout rückte auf Eindringen, Jagsthausen, Möckmühl, bas II. Korps Mar- 
mont unb bas I. Korps Bernadotte in bie Cinie Mergentheim— Ochsenfurt; 
bie Bayern stauben bei Bamberg.

Napoleon staub mit bem Groszen Hauptquartier in Markgröningen uumeit 
Cubmigsburg unb Stuttgart. Für ben Kurfürsten bebeutete es nichts Gutes, das 
ber Kaiser beibe Residenzen mieb, ihn also „schnitt". Napoleon hatte nämiic

12*
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Murats uns bekannten Brief noc nicht erhalten, und man sann wohl sagen, 
dasz selten ein Thron so gewackelt hat wie der des württembergischen Kur- 
fürsten Friedric am 2. Oktober 1805.

Der Generalstabschef Marschall Berthier schrieb nun am 2. Oftober an 
Ney: _

„Herr Marschall! Der Kaiser billigt Shre Maßnahmen in Stute- 
gart. Nur müssen Sie Cannstatt wieder räumen, bas bem V. Korps 
Sannes gehört. Sie haben Recht getan, jedem Soldaten eine Flasche 
Wein zu bewilligen. Ic habe bie Ehre, Sie zu grüszen.

Der Kriegsminister unb Chef des Generalstabs: 
Berthier."

Der französische Gesandte Didelot erhielt am 2. Oftober auf feine Be- 
schwerde über ben Marichall Ney folgende allerhöchste Entscheidung:

„Kaiserliches Hauptquartier Ettlingen,
10. Vendémiaire XIV (2. Oftober 1805).

„Herr Didelot! Ihren Brief habe ic erhalten. Sie haben Anrecht 
gehabt, gegen ben Marschall Ney jenen Schritt zu tun. Sie haben 
Ihren Charakter fompromittiert unb sic bem ausgesetzt, was Shnen 
widerfahren ist. Sie haben sic in Dinge ber Kriegführung gemischt, 
bie Sie nichts angeben. Der Marschall Ney hat Shnen einen Dienst 
erwiesen, als er Sie schlecht behandelte. Er bat ganz Recht, meine 
Offiziere für ben Krieg unb meine Offiziere für ben Frieden (b. b. 
Diplomaten) haben verschiedene Funktionen unb nichts miteinander ge- 
mein. Sie sprechen sogar eine verschiedene Sprache. Der Kurfürst hat 
sic nicht bagegen gewehrt, bafc österreichische Kavallerieabteilungen fein 
Sanb durchziehen. Einen Vertrag ober ein Bündnis mit ihm habe ic 
noc nicht geschlossen. Sassen Sie ben Kurfürsten wissen, daß fein Sanb 
oon ben osterreichern betreten worden ist (schwache österreichische 
Kavallerie in Vaihingen [Enz] und Ellwangen) unb daß meine Truppen 
deshalb ben Krieg durc dieses Sanb tragen müssen. Sagen Sie bem 
Kurfürsten: wenn er ben Ssterreichern soviel Widerstand geleistet hätte 
wie bem Marschall Ney, bann hätten nicht schwache österreichische 
Kavallerieabteilungen fein Sanb durchstreifen sönnen. Dann hätte er 
ein Recht gehabt zu schreien, wenn ic ohne Verständigung mit ihm 
durchmarschiert wäre. Stellen Sie diese Sachlage im diplomatischen 
Korps flar unb setzen Sie mic nicht ins Anrecht, wo ic im Recht bin. 
Blamieren Sie sic nur ganz öffentlich, inbem Sie erklären. Sie hätten 
wohl gemußt, daßz Ney Ihre Forderung nicht erfüllen mürbe, aber Gie 
hätten eben ben Geist des Entgegenkommens (esprit de conciliation), 
ber Sie charakterisiert, auf bie Spitze treiben wollen.

Napoleon."

Berthier, nicht ber Kaiser, schrieb im gleichen Sinn an ben Kurfürsten 
Friedrich.

Wir kehren am Abend des 2. Oftober nach Öhringen zurück, um zu leben, 
mas ber Marschall Soult feinem IV. Korps für ben Weitermaric am nächsten 
Tage befiehlt. Der Korpsbefehl lautet:
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„Öhringen, ben 10. Vendémiaire XIV.
(2. Oftober 1805)

Das Husarenregiment 8 bricht morgen 3 Ihr vormittags aus feinem 
Biwat vorwärts Öhringen auf, marschiert auf ber grossen Strasze nac 
Hall, durchschreitet diese Stadt unb biegt auf bie Straße nac 
Gaildorf ein, an ber es 3 km vorwärts $ all (also bei Raibach) 
hält unb über Gaildorf aufflärt. Das Regiment tritt nachmittags unter 
ben Befehl ber 1. Division St. Hilaire. Dafür tritt bas 11. Chasseur- 
regiment zur Vorhut ber 2. Division Vandamme. General Vandamme 
läßt feine Vorhut (11. Chasseurregiment, 24. Linien-Snfanterieregiment, 
2 Vierzollkanonen) unter General Landras 3% Uhr vormittags von 
Öhringen aufbrechen, bas Gros ber Division folgt 4 Uhr vormittags. 
Die Division biwakiert dicht nördlic Hall (beim heutigen Diakonissen- 
haus).

Die 3. Division Legrand bricht 6 Uhr pünktlich (â six heures du 
matin très précises) — General Legrand scheint gerne spät aufge- 
ftanbcn zu fein —• von Schwabbac auf unb rückt über Öhringen nach 
Untermünfheim, wo sie rückwärts bes Lochers (en arrière de la 
Kocher) Biwat bezieht.

Die Korpsartillerie folgt ber 3. Division unb nimmt Quar- 
Her in Gelbingen, bie 4. 9 i v i 1 i o n Suchet wartet bei Heinsberg auf 
bie Heeres-Artillerieres eroe, bie 1. Division St. Hilaire bricht 6 Uhr 
vormittags von Finsterrot auf unb marschiert über Bubenorbis—Hall 
(linfes Ufer bes Kochers) auf bie Gaildorfer Strasse, an ber sie bei 
Hagenbac biwakiert. Dort tritt Husarenregiment 8 unter ihren Befehl. 
Dafür gibt sie bas Chausseurregiment 26 in Hall an bie 2. Division 
Vandamme ab.

8 c begebe mich nach Hall. Der Korpsintendant gibt bem Dujaren- 
regiment 8 einen Sntendanturbeamten mit, um bem Magistrat von 
Hall folgende Lieferung anzubefehlen:

60 000 Portionen Brot, 60 000 Portionen Fleisch, 60 000 ‘Dr- 
tionen Branntwein, 200 Zentner Salz, Materialergänzung für bie 
Lazarette, Heu, Hafer, Futterstroh für 8000 ’ferde auf 30 Tage 
(240 000 Rationen), 100 000 Bund Lagerstroh, Brennhol für 40 000 
Mann.

Dies alles ist am 3. Oftober bis 6 Uhr abenbs in Magazinen bereit- 
zustellen.

200 Artilleriepferde sind zum gleichen Termin von ber Stabt ju 
liefern.

Das Lagerstroh unb Brennholz sind nach Antunit ber Sruppen in 
bie Biwats zu führen.

Der Korpsintendant lässt in Hall ein geeignetes Gebäude für 200 
Shanfe mit allen Einrichtungen unb Medikamenten durc ben Magistrat 
bereitstellen. Er lässt sic ferner vom Magistrat 1200 aar Stiefel 
I Qualität zur Verteilung an bie Regimenter gegen Bezahlung liefern.

General Vandamme wolle barauf drücken, bass diese Lieferungen 
schnell unb pünktlich geleistet werden.

(gez.) Soult."
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Am 3. Ottober betrachten wir zunächst den Vormarsch der grofzen Armeen 
im ganzen, um dann die Ereignisse eingehender zu besprechen.

An diesem Tage marschierte das Kavallerietorps Murat bis Göppingen, 
das VI. Korps Ney nac Groszsützen, das V. Korps Lannes blieb mit der 
Garde bei Waiblingen—Ludwigsburg, das IV. Korps Soult ging von 
Ohringen nac Hall, das III. Korps Davout von Sindringen nac Laszbac
Künzelsau, das II. Korps Marmont nac Rothenburg o. b. T., das I. Korps 
Bernadotte nac Affenheim, bie Bayern nac Höchstätt.

Napoleon rückt mit bem Grofzen Hauptquartier, da inzwischen das Ein- 
lenken bes Kurfürsten bem Kaiser besannt wat, nac Ludwigsburg. Hier er- 
folgte im Schloß in einem Saal, ber heute noc gezeigt wird, bie denkwürdige 
unb sehr einseitige Unterredung Napoleons mit bem Kurfürsten Friedric von 
Württemberg, in beren Verlauf Napoleon ben Württemberger zur bitteren 
Entscheidung auf feine Seite brachte mit bem besonnten Wort: „Wer nicht für 
mid) ist, ist wider mich!" Hier vom Schloß in Ludwigsburg aus schickte bann 
Napoleon bie Kriegserklärung an ben Kaiser von Österreich ab.

Inzwischen zog von bem in unsere Gegend einmarschierten Korps Soult, 
wie befohlen, bie 2. Division Vandamme von hringen über Anter- 
müntheim nac $ a II , um beim heutigen Diakonissenhaus zu biwakieren. 
Aber Marschall Soult, ber gleichzeitig mit dieser Division Hall erreichte unb 
bas tief eingeschnittene Kochertal sah, hatte nun Bedenken, feine vorberste 
Division in dieser Enge biivafieren zu lassen. Er befahl daher bem General 
Vandamme:

„Hall, 11. Vendémiaire XIV.
Herr General! Angesichts des tiefen Tals, an dessen Ausgang Hall 

liegt, wäre es ungünstig, Shre Division hinter ber Stadt ruhen zu 
lassen, wie ich gestern befohlen habe. Sc ersuche Sie, bie Division 
burd) all zu führen unb auf ben Höhen bavor, an ber Strafte nac 
Ellwangen, Biwat zu beziehen. Ohre Erkundung wird ergeben, wie 
weit Ihre Vorhut vorzuschieben ist, bamit sie Ihre Division unb bie 
Enge von Hall sichern sann. Soult."

Kurz barauf erhielt Vandamme folgenden, näher ausführenden Befehl:
„Sall, 11. Vendémiaire XIV.

General Vandamme nimmt feine Vorhut bis 3 i m m e r n (Dörren- 
zimmern südlic Sulzdorf) vor, besetzt Vellberg mit Kavallerie unb 
flärt gegen Ellwangen auf. Der Vorhutführer General Candras 
hat ben Schultheiszen von Vellberg unb Bühlertann bie 
beiden anliegenben Requisitionsbefehle zuzustellen unb ihre Durch- 
führung zu überwachen. Das von ber 1. Division St. Hilaire kommende 
Chasseurregiment 26 hat bei Hessental zu biwakieren. Soult."

Der Austausch ber zwei Kavallerieregimenter, 8. Husaren von ber 2. zur 
1. Division, 26. Chasseurs umgefehrt, war deshalb befohlen, weil bie 
26. Chasseurs veraltete Karabiner führten unb Soult deshalb dieses Regiment 
nicht ber Ulm zunächst befindlichen 1. Division beigeben wollte. Die 
26. Chasseurs mürben in ben nächsten Jagen mit Gewehren ber Infanterie- 
tambours bewaffnet; für diese, 16jährige Bürschlein, waren bie alten Karabiner 
gut genug.
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Vandamme marschierte also in Hall durc die Gelbinger Gasse, Markt- 
platz, Crailsheimer Tor in Richtung Hessental weiter. Die 3. Division 
Legrand folgte der 2. von Schwabbac aus über —bringen und biwakierte 
bei Untermünkheim. Die Korpsartillerie, 4 Batterien, belegte Gel- 
bingen. Die 1. Division St. Hilaire marschierte 6 Ihr vormittags von 
Finsterrot über Mainhard t—M i c e I f e l d—$ eimbac—Hall 
auf bie Höhen bei Hagenbach, wo sie biwakierte. Öhre Vorhut be- 
setzte Westheim.

Durc Hall benutzte diese Division bie Stuttgarter Strafte, Mauerstrasze, 
Zollhüttenstrafze, Alte Reifensteige. Für diesen Durchmarsch fanb sic noc in 
ben schriftlichen Erinnerungen eines bem Namen nac u nbe = 
fannten Haller Giedmeisters aus dessen Jugend als Bericht biefes 
Augenzeugen:

„1805 hat Kaiser Napoleon bem Kaiser von Österreich ben Krieg erflärt. 
Als ic bamals ein Knabe war von 11 Jahren, schickten mic eines Tages 
meine Eltern vom Brückenhof jenseits Kochers in bas Würzhaus zur Glocke, 
um in einem Fläschchen Bier zu hohlen. Alnd als ic vom gebauten Würzhaus 
beraustam, ba sahe ic Franzhösische (Kavallerie daher fommen. 8c retterierte 
mic mit meinem Bi er bie Staffel hinauf in bem Gartenhaus des Forstmeisters 
Dötschmann unb bas war Morgens 10 Ahr. Da war es eine Ohnmöglichkeit 
fortzutommen. Denn auf (Kavallerie folgte Infanterie unb bas bauerte bis 
Abends 4 Ahr. Dann tonte ic erst mit meinem Bier nac Raufte fommen. 
Wie man sagte, finb an diesem Tag 30 000 Mann durc dal nac Alm 
marschiert."

Abends sandte (Keneral Vandamme an ben Marschall Soult nac ball 
folgenbe Meldung:

„Divisions-Stabsquartier Abtei Komb u r g ,
11. Vendémiaire XIV.

Herr Marschall! Ic habe bie Ehre, Ihnen zu melben, baft befehls- 
gemäft bie zwei Linienregimenter ber 2. Division auf ben Höhen 
zwischen Hallund $ e 1 f e n t a l ihr Lager aufgeschlagen haben. 
Die Artillerie unb ber Troß sind ebenbort. Ein Halbbataillon des 
Infanterieregiments 4 unb 1 Compagnie (Krenabiere finb in Tall im 
Quartier.

Die Vorhut biwakiert bei Zimmern (Törrenjimmern, füdlic 
Sulzdorf), (Keneral Candras ist ebenbort. Er schickt eine Eskadron nac 
Vellberg, Patrouillen auf Ellwangen. Er läszt bie befohlenen "equi- 
sitionen ausführen.

Öd) habe bie Ehre, Sie achtungsvoll zu grüften.
Vandamme."

Zandamme interessiert uns nebenbei deshalb, weil er 1806 unb 1809 bie 
württembergischen Truppen befehligte unb mit ihnen 1806 mehrere preuftifche 
Festungen in Schlesien einnahm. Er war ben Württembergern verhaßt als 
charatter- unb formloser Mensch, obgleich guter Solbat.

Marschall Soult, beffen Quartier in Hall bis jetzt nicht feststellbar war, 
erhielt am 3. Qftober abends vom Kaiser folgenbes Schreiben:
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„Sroszes Hauptquartier Ludwigsburg,
11. Vendémiaire XIV (3. Oftober).

Mein Vetter! Ic habe Ihnen befehlen lassen, Shre 4. Division 
Suchet von Weinsberg zu den 3 anderen vorzuziehen und als 
Bedeckung der Heeres-Artilleriereserve nur das Infanterieregiment 64 
zurückzulassen.

Wenn ic am 5. Oftober in Gmünd sein werde, werde ic sehen, 
ob ic Ihre über Gaildorf marschierende 1. Division St. Hilaire 
zur Unterstützung von Sannes gegen Ulm brauche. Wenn nicht, so wird 
sie über Abtsgmünd bei Nördlingen wieber bei Ihrem Korps 
eintreffen.

Ihr linkes Nebenkorps (III. Davdut) erreicht am 5. Öttingen. Es 
bat bie Kürassierdivision Nansouty, 6 Kürassierregimenter, hinter sich. 

Wenn Sie in Gegend Nördlingen auf bie österreichische Hauptmacht 
stofzen, so werden Sie unb Davout gemeinsam über ben Feind herfallen. 

Sollte sic ber Segnet jedoc gegen Marmont unb Bernadotte 
wenden, so eilt Davout mit grossen Schritten unserem linsen Flügel zu 
Hilfe. Sie, mein Vetter, werden bann über bie Wörnit vorstoszen unb 
ben brei nördlichen Korps als Rückhalt bienen.

Meine Absicht ist, ben Feind zu umklammern, wo wir ihn treffen. 
Schreiben Sie mir fleifzig, halten Sie mich über Davout unb bie Sage 
bei Nördlingen dauernd auf bem laufenben. Napoleon."

3ntereffant ist, bafe Napoleon durchaus noch nicht mit bem Verbleiben 
Macks bei Ulm rechnet, sondern ihm sühnen Entschluß unb grofze Maric- 
Leistungen zutraut. Der Kaiser richtet feinen Vormarsch täglich so ein, daß er 
jeder neuen Sage gerecht werden sann. Er ergänzt von Berthier ausgegebene 
Heeresbefehle häufig durc solche persönlichen Schreiben an bie Korpsführer, 
bie er bauernb über feine Absichten unterrichtet. Seine Briefe zeichnen sich 
durc Klarheit unb ben knappen treffenden Stil aus, ben wir beim alten Feld- 
marschall Moltke wiederfinden. Seine Schreiben an feine Generale schlieszen 
oft mit ber Wendung: „im übrigen bitte ich Sott, er wolle Sie in feine heilige 
gnäbige Hut nehmen". Zwölf Jahre vorher war Sott in Frankreic abgeschafit 
worben.

Wie es in Öhringen an jenem 2. Oftober unb in Hall an jenem 
3. Oftober zuging, sann man sic trotz fehlender Privataufzeichnungen unschwer 
ausmalen. Nan benfe sich ben völlig überraschenden Durchmarsch von je 
10 000 Mann unb 2500 "ferden auf beiben Kocherufern, also 20 000 Mann 
unb 5000 “ferden, alles hungrigen, burftigen, müben Soldaten, bie gewohnt 
waren, gelegentlich bie Marschkolonne zu verlassen unb in Häuser einzudringen. 
Dazu bie gewaltigen Sieferungen, bie von ber Bürgerschaft in 10 Stunben bei- 
gebracht werben mufzten. 3n Hall werben wohl 1000 wohlhabende Bürger 
fluchend unb jammernb bamit beschäftigt gewesen fein, ihre Sonntagsftiefel 
auszuziehen; Schuhläden gab’s ja noch nicht. Schlieszlic bie Einquartierung 
unb nicht zu fnappe Verpflegung des Seneralfommanbos unb etlicher 2000 
Mann.

Das Haller städtische unb bas ©bringet fürstlich-hohenlohische Archiv ent- 
hält über ben Durchmarsc bes IV. Korps nichts. Nur in ben städtischen Akten
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Salls findet sic eine Zivilprozeszverhandlung vom 3. Oftober 1805, wobei 
es helfet: „Hier wird die Sitzung geschlossen, da soeben Offiziere her grossen 
französischen Armee eintreffen und der Stadt den Befehl zu großen Lieferungen 
übergeben." Wir haben ja den mit dem 8. Husarenregiment vorausgeschidten 
3ntenbanturbeamten unb bie Höhe ber Lieferung sonnen gelernt.

Die französische Zensur musz scharf gewesen fein. Sn ber Geschichte 
Öhringens unb Halls ist dieses Kriegsjahr völlig vergessen. Das damalige 
„Haller Tagblatt" bringt harmlose Verwaltungsdetrete für Neu-Württembetg, 
Anzeigen, viele Steckbriefe gegen fahnenflüchtige Rekruten ber Gegend anlüß- 
lic ber Massenaushebung für ben Diens unter Napoleon. Vom Durchmaric 
des 40 000 Mann starten Korps Spult fein Wort, ebensowenig über bie zdb!- 
losen Etappentransporte ber folgenben Monate.

Es ist Nacht geworden. Wir machen noc einen Abstecher nac Künzelsau, 
um auch noc etwas vom III. Korps Davout zu sehen. Es ist etwas zu spät, 
ber Marschall ist bereits mit 2 Divisionen an Künzelsau vorbei über Mäus- 
borf nach Laszbac marschiert unb hat in N e 1 f e l b a c Quartier bezogen. 
3n weitem Bogen glimmen auf ber Hochebene zwischen äusbori, 
Bodenhof unb Laszbac bie Lagerfeuer ber biwakierenden Sranzpien. 
Nac Mäusdorf bat sic ber Divisionsgeneral Friant gelegt, nacb Laßzbac 
Bison. Aus ben Stettenschen Ortschaften werden Brot-, Heu-, Strohs, Tabers, 
Vieh- unb Holzlieferungen gepreszt. Künzelsau ist von Soldaten nicht 
belegt, ba unb bort schleicht ein mit Beute beladener Chasseur ober Grenabier 
durch die Gassen, um an einer seichten Stelle durch den Kocher zu waten. Auf 
ber Kocherbrücke finden wir eine Grenadierwache, bie feinen Soldaten passieren 
läfzt. Dicht unterhalb ber Stadt ist ein grosses Biwak. Es ist bie Brigade 
Petit von ber 3. Division Gudin. Die Leute liegen auf ber biofeen Erde um 
Feuer herum. Da unb bort wird noc abgefod)t. Wir wandern Ingelfingen 
zu. Da überholt uns im Galopp ein Chasseur mit einer Meldung.

Diese Meldung wollen mir uns einmal ansehen.

Der Umschlag lautet:
„Service militaire très pressé.

Parti â minuit et demie.
A

Monsieur le général de division Gudin1
â Ingelfingen."

Re’
Genera)

An ben Division-General Sudin
zu Ingelfingen im Schlofz.

Der Snhalt lautet:
„Künzelsau, 11. Vendémiaire XIV (3. Oktober 1805). 
Abends.

Meldung des Brigadegenerals Petit

an ben Divisionsgeneral Sudin.
3d) habe bie Ehre, Ihnen zu berichten, das ic Shrem Befehl gemäss 

nach Künzelsau marschiert bin, um meine Truppen in ber Stabt unter- 
zubringen.

1 Gubin war 1806 ein halbes Sahr in Shringen im Quartier!
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Wer beschreibt mein Erstaunen (Quoi de plus étonnant), als der 
Stadtschultheif mir formell den Einzug in die Stadt verweigerte. Er 
sönne, obgleich verbündet und neutral, den durchziehenden Truppen 
feine Unterfunft gewähren, ohne sic zu fompromittieren. (Gemeint ist 
wohl feinem Landesherrn, dem Fürsten von Hohenlohe, gegenüber.) 
Der Kommandierende General, Marschall Davout, habe die Belegung 
der Stadt verboten und zum Beweis zwei Gendarmen des General- 
kommandos am Eingang ausgestellt.

Meine Borstellungen über bie Ermüdung meiner Truppen halfen 
nichts. Der Stadtschultheisz meinte, ic sonnte ja auf meine Verant- 
wortung bie Belegung erzwingen. Das wollte ic nicht. Sc liefe daher 
bie Brigade auszerhalb ber Stadt biwakieren. Brennholz hat bie Stadt 
geliefert. Stroh sonnte ic feines befommen.

Sc habe bie Ehre, Sie gehorsamst zu grüfeen. Petit.

9 a c f c r i f t.
Die zwei Gendarmen, bie auf Befehl des Herrn Marschalls am 

Stadteingang ausgestellt zu fein behaupteten, beifeen Stagnier unb 
Garanday. Sc habe sie durc einen Offizier unb 8 Grenadiere ablösen 
lassen müssen, weil beibe Gendarmen schwer betrunfen waren unb gegen 
Herrn Laluge, ben bie Grenadierspitze führenden Offizier, achtungs- 
verletzende Reden führten."

SD bie Meldung. Der Grund, weshalb Marschall Davout bie Stadt 
Künzelsau unb wohl auch Ingelfingen mit Belegung verschonte unb 
ber Bürgermeister von Künzelsau so aufzutreten wagte, ist wohl barin zu 
suchen, bafe im Basler Frieden von 1795 ber Erbprinz unb nachherige Fürst 
Friedric Ludwig von Hohenlohe-Sngelfingen (ab 1805 in Shringen) ben Ein- 
schlufz seiner schon 1795 bebrobten 2änber in bie preuszische Neutralität erreicht 
hatte, bie hier offenbar noc geschont würbe; auc war ber Fürs von Hohen- 
lohe-Ongelfingen selbst preuszischer General. Künzelsau hatte jedenfalls das 
Glück, bafe hier nicht das Korps Ney durchmarschierte.

Die Meldung, bie derselbe Brigadegeneral Petit am anberen Morgen über 
seinen Weitermarsc an bie Division schickt, lautet:

„Die Brigade ist heute vormittag aus ihrem Biwat bei Künzelsau 
nach Hörlebach, Brachbach, Obersteinac aufgebrochen. Sie hat 
aus Ingelfingen Brot befommen. 4 Sappeure unb ihr Korporal haben 
8 Tage Arrest erhalten, weil sie beim Abmarsc fehlten, ba sie sinnlos be- 
trunfen waren. Born Feind nichts Neues. Petit."

Das letztere glauben wir bem guten General gern, namentlich ba er am 
Ende ber brei Divisionen marschierte. Aber so viel steht fest, bafe ber Kocher- 
wein ben Franzosen besser geschmeckt hat, als er ihnen befommen ist.

Am 4. Oftober erreichte bie französische Armee folgenbe Marschziele: Das 
Kavallerieforps Murat unb bas VI. Korps Ney bie Gegend von Weiszenstein, 
bie 1. Division Dupont unb 1. Kavalleriedivision blieb bei Geislingen a. St. 
zur Beobachtung gegen Ulm, bas V. Korps Cannes bei Gmünd, Garde blieb 
bei Ludwigsburg, bas IV. Korps Soult bei Bühlertann, bie 1. Division bei 
Gaildorf, bas III. Korps Davout bei Ilshofen, bas II. Korps Marmont 
bei Dombühl, bas I. Korps Bernabotte bei Ansbach, bie Bapern bei Fürth.
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Napoleon blieb in Ludwigsburg. Er hatte über den Feind immer noc fein 
tlares Bild. Zwar hatte das Kavalleriekorps Murat festgestellt, daßauf den 
Albhöhen nördlic Ulm geschanzt wurde. Da aber das IV. Korps Svult in 
Gegend Ellwangen österreichische Alanenpatrouillen gesehen hatte und der 
Kaiser nicht glauben wollte, daß her Feind die Torheit machen mürbe, bei Ulm 
stehen zu bleiben, so rechnete er mit einem Waffengang in ber Gegend des 
Fränkischen Sura, nördlic ber Linie Donauwörth— Regensburg.

Das über Öhringen nac Hall gekommene IV. Korps führte bie Befehle 
aus, bie ber Marschall Soult am 3. Oktober abends in Hall ausgegeben hatte.
Der Kriegsbefehl lautet:

„Sall, 11. Vendémiaire XIV (3. Oftober, abends).
Das Korps setzt morgen ben Vormarsch fort. Die 1. Division 

St. Hilaire rüc t 6 Ahr vormittags von Hagenbac über Best- 
beim nach Gaildorf unb schiebt ihre Borhut nach Sulzbac 
am Kocher vor. Aufklärung über Abtsgmünd. Die 2. Division 
Vandamme marschiert 6 Uhr vormittags über Dörrenzimmern 
Bühlertann nach S r o n r o t, ihre Vorhut nach Alenberg. 
Die 3. Division Segranb bricht 6 Uhr vormittags von Müntheim 
über Hall—Dörrenzimmern nac Bühlertann auf. 
4. Division Suchet marschiert von Weinsberg nac Öhringen. 
Sie läszt bas 3nfanterieregiment 64 als Bedeckung bes nachfolgenden 
Artilleriepart s in Heilbronn zurück. Quartier bes Marschalls Spult 
am 4. Oftober Obersontheim. Goult.

Dieser Pormaric des IV. Korps führte am Abend bes 4. Oftober zum 
ersten Zusammenstoß mit bem Feind. Als General Candras, ber Borhutfübrer 
ber Division Vandamme, fein Ziel Rosenberg erreichte, schickte er als Sicherung 
eine Estadron Husaren nac Ellwangen vor. Deren Spitze, ein Leutnant 
mit 40 Husaren, näherte sic ber Stadt, als ihr ein österreichischer Alanen- 
offizier entgegenritt unb ben französischen Kameraden um eine Anterrebung 
bat. Die osterreicher, sagte er, munberten sic über ben schnellen Bormarid 
ber Franzosen, es fei doc noch gar fein Krieg erflärt. Etwa 300 österreichische 
Ulanen seien in Ellwangen. Sie wüfzten, wie start bie Franzosen feien unb 
daßz Kaiser Napoleon gestern beim Herzog in Stuttgart gespeist habe. Auc fei 
gestern ein französischer Generalstabsoffizier von Nürnberg her mit Briefen an 
ben Kaiser Napoleon durc Ellwangen geritten; bie Österreicher hätten ihn 
unbelästigt durchgelassen. (!)

Inzwischen rückte bie Eskadron bes 11. französischen Dularenregiments 
heran unb es fam in Ellwangen zu einer zweiten Unterrebung, nämlich zwischen 
bem französischen Husarenrittmeister unb bem österreichischen Negiments- 
fommanbeur, Oberst Graf Walmoden. Dieser erflärte, während feine brei 
Eskadrons auf bem Münsterplatz abgesessen friedlich, ihre ’ferde hielten: Es 
fei ja noch kein Krieg, und er wolle gerne bie Westhälste ber Stabt ben fran 
höfischen Kameraden überlassen, bie Osthälfte für sic behalten.

Die französischen 11. Husaren scheinen durc bie Gemütlichkeit unb darm- 
losigkeit ber Österreicher angesteckt morben zu fein. Tatsächlic blieb Ellwangen 
bie Nacht über zur Hälfte französisch, zur Hälfte österreichisch. Die granzofen 
begannen in ihrem Teil Lebensmittel beizutreiben unb Brot baden zu lassen.
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Das III. Korps Davvut schob feine Vorhut dicht an die preuszische 
Grenze nac Ober- und Unterschmerac vor.

Das Generalkommando und 1. Division erreichten Slshofen, 2. Divi- 
sion Herboldshaufen, 3. Division Hörlebach, Brachbach, 
Nesselbach.

Die Kürassierdivision Nansouty kam bis Ingelfingen. Der Generalstabs- 
chef des Marschalls Davout weist in einem Schreiben an die drei Divisions- 
fommandeure auf schärfere Marschdisziplin hin. Er schreibt wörtlich: „Beim 
Vormarsc gegen den Feind ist grösste Ordnung zu halten. Das Armeekorps 
darf nicht aussehen wie eine Wanderkolonie." Das läßt tief bliesen.

An diesem 4. Oftober traf Napoleon eine für bie Städte Heilbronn, 
©bringen und Hall überaus wichtige Entscheidung:

Als einzige Etappenstrasze für bie ganze französische Armee bestimmte er 
die StraszeSpeyer — Eppingen — Heilbronn — Shringen- 
$ a I l — EIIwangen-Nördlingen, also bie Marschstrafze bes 
IV. Korps Soult.1

Das heifzt: Sm Interesse ber Aufsicht unb Organisation erfolgt ber gesamte 
Nachschub unb Rückverkehr aller sieben Korps nur noc auf dieser einzigen 
Strafze. Erst von Nördlingen aus verzweigt sic bann ber Verkehr zu ben 
einzelnen Korps. Bede Kriegsstoffbeifuhr, alle Ersatzmannschaften, Pferde aus 
Frankreich, alle Beute, Gefangenen, Verwundeten, Kranken nac Franfreic 
müssen von allen sieben Korps während bes ganzen Feldzugs, ber bis Dezember 
(Austerlitz, 2. Dezember) bauerte, über Heilbronn, Öhringen unb Hall mar- 
schieren. Diese Städte müssen also bis Dezember dauernd Einquartierung unb 
ungeheure Lieferungslasten gehabt haben.

Ein Stabsoffizier wurde in $ a 11 als Etappentommandant, Major Bail, 
eingesetzt. Hall wurde Hauptort ber ganzen Etappengenbarmerie. Der Gen- 
barmerierittmeifter Charlot war mit 15 Gendarmen hier stationiert; ihm unter- 
stauben auch bie 8 Gendarmen in Öhringen unb in Ellmangen. Von allebem 
weiß bie Geschichte ©bringens unb Halls nac 125 Sauren nichts mehr zu 
erzählen.

Am 5. Oftober marschierten Kavallerietorps Murat unb VI. Korps Ney 
nach Giengen, Heidenheim, 1. Infanteriedivision (Dupont) unb 1. Kavallerie- 
division blieben zur Beobachtung gegen Ulm bei Geislingen, V. Korps Cannes 
Aalen, Garde dahinter Schorndorf, IV. Korps Soult 1. Division 6t. Hilaire 
von Gaildorf nach Abtsgmünd, 2. Division Vandamme non Fron- 
r o t über Ellmangen nach Rohlingen, 3. Division Legrand von Bühler- 
t a n n nach Ellmangen, 4. Division Suchet von bringen nach Hall, 
Heeres-Artilleriereserve Don Heilbronn nach Öhringen, III. Korps Davvut von 
Ölsbofen nac Dinkelsbühl, Kürassierdivision Nansouty Don Ingelfingen nach 
Slshofen, II. unb I. Korps nach Feuchtwangen unb Ansbach, bie Bayern nac 
Schwabach, Napoleon mit bem Hauptquartier nac Smünd.

Der Vormarsch ber Division Vandamme machte bem E I (m a n g e r 
3 b y 11 ein jähes Enbe. Das Unheil nabte in Gestalt bes Herrn Divisions- 
fommanbeurs. Vandamme setzte bem Spitzenführer, bem Eskadronführer unb 
bem Kommandeur feiner 11. Husaren nach den Regeln militärischer Kunst ben

1 Es ist die uralte Marschlinie ber Nibelungen ft rasze, über bie schon so 
Diele Völkerschicksale gezogen finb.
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Kopf zurecht, weil sie die österreichischen Ulanen nicht angegriffen und gefangen 
genommen hatten. Kurz darauf entlud sic bei Ankunft des Marichalls Hoult 
das zweite Gewitter über sie.

Der Oberst Graf Walmoden merfte rechtzeitig, daß ein anderer Bind 
wehte, liefe aufsitzen unb verduftete empört Richtung Bopfingen.

Eine heitle Sache mar an diesem 5. Oftober ber Marsch des III. Korps 
Davout von 31 s h o s e n n a c Dinkelsbühl. Die Marichstr afee führte 
überCrailsheim. Dieses gehörte seit 1399 zur Markgrafichait Ansbac, 
seit 1791 mit dieser zum Königreich Preuszen. Sriensbac, Ndulad, 
O n o 13 h e i m maren preuszisch.

Marschall Davout hatte am 4. Oftober abends feine Borposten nur bis 
zur preuszischen Grenze nach Ober- unb Unterfchmerad) vorgeschoben. Es mar 
besannt, baß Crailsheim von 4 preuszischen Bataillonen unter General 
“rinz Hohenlohe besetzt mar. Davout, ber feit Sagen ben Marschall Berthier 
um Verhaltungsmasznahmen über bie Behandlung des preuszischen Gebiets 
gebeten hatte, beschloß nun, einfach durchzumarschieren. Er befahl seinen 
Truppen, auf preuszischen Gebiet sein Spiel zu rühren, Säbel unb Bajonette 
verwahrt zu lassen unb schärfste Marschdisziplin zu halten. Bon Bapoleon mar 
wohl absichtlich feine Antwort gekommen. SD sonnte er im Falle von Ber- 
wicklungen immer noc bie Schuld auf bie Angeschidlicht eit seines Marichalls 
schieben.

Die Sache ging aber glatt. Die preußischen Offiziere protestierten jmar, 
als bie Vorhut ins Preufzische einrückte, aber eine höfliche Unterredung 
Davouts mit bem Prinzen Hohenlohe führte zur Einigung. Die. Stanzpien 
marschierten weiter, allerbings nicht b u r d) bie Stabt Crailsheim, 
bereu Sore von ben Preußen gesperrt morben maren, lodern a u ß e n 
a n b e r 9 a u e re r u m. Die Crailsheimer Chronik erzählt, mie bie Bürger 
stundenlang von ber Mauer zusahen, als bie 30 000 Mann vorüberzogen. 
Bier Stunden lang sonnte niemanb in Crailsheim heraus ober hinein.

Der Kurfürst von Württemberg mußte nach ber mit Napoleon abge- 
schlossenen Konvention einen Offizier ins französische Hauptquartier tomman- 
bieren. Der Erlaß dazu befinbet sic in ben Pariser Bften. Er beginnt also.

„Wir Friedric II., von Gottes Gnaden Herzog von Württemberg, Erz- 
bannerträger unb Kurfürst des heiligen römischen Reichs, Herzog von Sed, 
Landgraf von Sübingen, Fürst von Ellwangen unb Zwiefalten, Graf unb Derr 
zu Limpurg — Gaildorf—-Sontheim, Schmiedelfeld unb 
Obersontheim, Herr zu Heidenheim, Sustingen, Bottmeil, Heilbronn, 
$ o 11 unb Adelmannsfelden, entbieten Unserem Generalmajor unb General- 
Adjutanten Baron von Geismar Unseren Grusz. Nun folgt ber Befehl an 
ben General von Geismar, sich ins französische Hauptquartier zu begeben. 
„Gegeben in Unserer Residenz Ludwigsburg, ben 5. Oftober 1805. Sriebric.

Als Bbschluß des 5. Oftober noch einen Ausschnitt aus bem Sagebuc von 
Napoleons Kabinettschef Meneval:

„Am 4. Oftober nachmittags fuhr ber Kaiser mit bem Prinzen Baul, bem 
2. Sohn des Kurfürsten, in württembergischen Hoffutschen nach Stuttgart. 
Nac ber Rückkehr wohnte er bem Don 3uan’, einer deutschen Oper, bei. Bad) 
ber Borstellung speiste er mit bem Kurfürsten unb ber Kurfürstlichen Familie 
an großer Hoftafel.
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Der württembergische Hof scheint groß und vornehm zu fein. Die Kur- 
fürstin ist liebenswürdig und ihrem Gemahl ergeben, obgleich sie, wie es heiszt, 
von ihm schlecht behandelt wird. Die hübschesten Prinzessinnen sind die Tochter 
des Herzogs Eugen, des Bruders des Kurfürsten, und die Gemahlin des 
Prinzen Paul, geb. Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen, Nichte der Königin 
von Preuszen, erst seit 3 Jagen verheiratet.

Am 5. Oftober vormittags hat ber Kaiser bie Festung Asperg, 1 Meile von 
Ludwigsburg, in Begleitung bes Prinzen Paul besichtigt. Anschlieszend ton- 
ferierte er 2 Stunden mit bem Kurfürsten. Dann reiste er zu Wagen nach 
Gmünd weiter. Der Kurfürst unb ber ganze Hof gaben ihm das Geleit bis 
zum Stadttor (Oszweiler Tor).

Der Kaiser befindet sic sehr wohl. Er scheint mit seiner Armee unb seinem 
Feind sehr zufrieden zu sein."

Mit Aufbietung aller Kräfte eilt nun bie grofze Armee zur Donau. 
Napoleon begibt sic am 6. Oftober von Gmünd nac Aalen, am 7. Oftober 
zu ferd nac Donauwörth.

Von Hall nac E 11 w a n g e n rückte am 6. Oftober bie 4. Division 
Suchet bes Korps Svult.

Dafür traf in bringen am 6. unb 7. unb in Hall am 7. unb 
8. Oftober ein gefährlicher Gas ein, bie vom Infanterieregiment 64 begleitete 
Heeres-Artilleriereserve: 1200 Fahrzeuge mit 8000 "ferden, 3500 Mann. 
Aufzer 56 Kanonen meist Pulver- unb Munitionswagen, voll leicht explosiven 
Schwarzpulvers. Wo diese in Ohringen unb Hall parsten, ist nicht besannt. 
Wahrscheinlich in Ohringen zum Teil auf bem Marktplatz, in Hall auf bem 
Haalplatz unb bem Holzmarkt. Der Oberamtmann von E ll wangen be- 
richtet wenigstens zwei Jage später an ben Kurfürsten, bafe bie Franzosen trotz 
aller Proteste unb Bitten ihre Pulverwagen über Nacht mitten in ber Stadt 
ausgestellt unb ganz Ellwangen so in Gefahr ber Vernichtung gebracht haben. 
Diese Heeres-Artilleriereserve war eine riesige Kolonne. Als ihr Einfang 
Ohringen erreichte, verliefe bas Ende gerabe Heilbronn, unb als er Hall er- 
reichte, war ber Schluß noc bei Waldenburg.

Am 7. Oftober überschritt Murat mit 3 Kavalleriebivisionen unb Spult mit 
3 Divisionen bie schwac verteidigte Brücke von Donauwörth.

Das VI. Korps Ney blieb vorläufig bei Giengen als (Sicherung gegen Ulm.
Bis 9. Oftober war die ganze Armee bei Münster, Donauwörth, Neuburg unb 
3ngolftabt über bie Donau gegangen.

Mac setzte am 7. Oftober endlic feine 50 000 Mann südlic bes Flusses 
in Bewegung, um über ben Lec zu entkommen. Aber feine Vorhut wurde am 
8. Oftober bei Wertingen von Murat zusammengehauen unb gefangen. Mac 
kehrte nach Ulm zurück.

Napoleon fürchtete, Mac wolle nun an ber Sller nac Süden ausweichen, 
unb zog auc noc bas Korps Ney von Giengen über bie Donau. Auf bem 
nördlichen Donauufer tvar nur noc bie Division Dupont vom Korps Ney unb 
eine Kavalleriebivision. General Dupont ging am 11. Ottober von Geislingen 
über Albec gegen Ulm vor, um festzustellen, . ob noc Feind bort sei. Diese 
Feststellung sollte ihm gelingen. Denn genau zur gleichen Zeit versuchte Mack, 
mit feiner ganzen Armee von Ulm nach Nordosten durchzubrechen. Dupont 
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wurde bei Albec völlig geschlagen, feine Division ris aus und verlor ihre 
Bagage. Aber Mac zögerte und blieb stehen, feine Truppen waren vom 
ewigen Hin- unb Herziehen müde unb ohne Vertrauen.

Nur ber 23jährige Erzherzog Ferdinand mit 11 000 Mann unter General 
Wernec setzte ben Abmarsc über Heidenheim fort. Mac lehrte mit bem Rest 
nach Ulm zurück. Napoleon war in höchster Verlegenheit, „im Drud", wie ber 
Soldat sagt, weil ein Teil ber Österreicher nun gerabe auf feine einzige 
(Etappenlinie bei Nördlingen losging, auf ber es alles mögliche, 3- 3. bie grosze 
französische Heeres-Artilleriereserve, wegzufangen gab.

Sofort warf Napoleon bas VI. Korps Ney in schwerem Stampf bei 
Elchingen, Murat unb Lannes bei Günzburg wieber über bie Donau zurück. 
Ulm würbe eingeschlossen, ber General Wernec bei Nördlingen von Murat 
eingeholt unb gefangen. Mit Napoleons Etappenlinie war es noch gut abge= 
laufen. Die einzige Beute, bie Wernec gemacht hatte, würbe zurückerobert. Es 
war — Herr Didelot, ber französische Gesandte am württembergischen Hof. 
Dieser Techvogel hatte zur Berichterstattung ins Hauptquartier reifen wollen 
unb war in Nördlingen von ben Österreichern gefangen worben. Nur Erzherzog 
Ferdinand enttarn mit 1000 Reitern über Nürnberg nach Böhmen.

Mac fapitulierte am 17. Oftober. Die Übergabe ber österreichischen Armee 
fanb am 20. Oftober 11 Ahr vormittags in Form einer Parade statt. Auf 
halber Höhe bes Nichelsberges, Front gegen bie Stadt, waren bas II. Storps 
Marmont unb VI. Storps Ney auf ben Flügeln, bie Garde in ber Mitte in 
Parade ausgestellt. Vor ber Garde hielt auf einem Felsvorsprung inmitten 
feiner goldbetreszten Suite ber Kaiser in einfachem grauem Soldatenmante 
unb einer zerknüllten Feldmütze auf bem Stopf, in angeregter Unterhaltung mit 
ben österreichischen Generalen neben sich. Mit Musi unb Spielleuten unb 
angefafztem Gewehr defilierten 23 000 Österreicher an ber französischen Front 
vorbei. Die französischen Truppen präsentierten, ihre Musiken intonierten bie 
Arie aus bem „Vogelfänger", einem ganz mobernen Wiener Schlager, zur 
höchsten Wut ber armen Österreicher, bie bann ihre Waffen unb Pferde ab- 
gaben, um in bie Gefangenschaft zu wanbern.

Napoleon rückte über Wien nac Mähren, wo am 2. Dezember bei Auster liß 
ber Krieg entschieden würbe.

Nun nach Öhringen unb Hall zurück. Kaum hatte am 7. und 
8. Oftober (Öhringen) bzw. 8. unb 9 Oftober (Hall) bie grose deeres- 
Artilleriereserve diese Städte verlassen, als ber Etappendienst in Straft trat. 
Schon am 9. Oftober waren 1800 Holländer in Öhringen, am 10. in Hall ein 
Ersatztransport für bas II. Korps Marmont, bei bem sich eine eingeborene 
holländische Brigade befanb, am 11. bzw. 12. Oktober 1500 Ersatzmannicaiten 
für französische 3nfanterieregimenter, am 14. unb 15. bzw. 15. unb 10. Oftober 
3500 gefangene Österreicher aus bem Gefecht von Wertingen auf bem 2eg 
nach Frankreich, am 14. unb 15. bzw. 15. unb 16. Ottober bie aus Stantreic 
ber Armee nachmarschierenden Chasseurregimenter 11 unb 22, am 25. bzw. 
26. Oftober bie nac Bayern nachrückende badische Division, 3600 Mann, 
Ende Oftober 10 000 von Murat bei Nördlingen gefangene Österreicher mit 
'Begleitpersonal.

Die Gefangenen würben meist in bie Kirchen über Nacht eingesperrt, so in 
Öhringen in bie Friedhofkirche. Der Oberamtmann von Ellwangen berichtet. 
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dasz dort die evangelische Kirche ständig in Gefahr war, abzubrennen, da die 
Gefangenen jede Nacht Feuer darin machen, um sic zu wärmen. Sn der 
Haller Michaelskirche mag es ähnlic zugegangen fein.

Es sind vorstehend die ersten Etappentransporte als Beispiel durch Ohringen 
und Hall aufgezählt worden; so ging es bis Dezember fort. Srosze Kriegs- 
bedarfsfuhren tarnen fast täglic durch.

Die Quartierlasten und Verpflegungskosten müssen die Städte Ohringen 
und Hall unerträglich gedrückt haben, wenn auc auf Anordnung des Kur- 
fürsten von Württemberg bie abseits ber Etappenlinie gelegenen Oberämter, 
also für Ohringen unb Hall bie Oberämter B a c n a n g, Gaildorf unb 
bie hohenlohischen Gebiete ber Kreise Künzelsau unb Gerabronn für bie Ver- 
pflegung mit herangezogen wurden.

Der Haller Oberamtmann Dünger berichtet schon am 12. Oftober an ben 
Kurfürsten: „3n (Stuttgart sucht man Alt -Württemberg zu schonen, man unter- 
stützt Heilbronn in viel reicherem Masze als uns. Hall unb Ellwangen werden 
ober sind ruiniert."

Gehr praktisch war ein Nachschub-Relais, bas Napoleon am 25. Oftober 
auf ber Etappenstrasze einrichten liefe. Zwischen ben einzelnen Etappenorten 
fuhren Tag unb Nacht Wagenkolonnen von je 60 vierspännigen Bauernwagen 
unter militärischer Führung bin unb her, in Richtung zur Armee belaben mit 
Munition, Bekleidung, Lebensmitteln, Gerät, in Richtung Frantreic leer ober 
höchstens mit Verwundeten unb Kranken. Der Kurfürst von Württemberg 
batte diese Wagenfolonnen von Heilbronn bis Nördlingen, je auf 20 km eine, 
zu gestellen. Almspann- unb Ersatzpferde mufeten reichlich vorhanden fein. Es 
fuhren also anbauernb 60 Wagen zwischen Heilbronn unb Neuen- 
stein, 60 anbere zwischen Neuenstein unb $ a 11, unb bann weiter 
zwischen Hall unb Bühlertann hin unb her. Un Neuenstein unb Hall 
wurde umgelaben mit Ausnahme ber Munitionswagen, bie nur frische Be- 
spannung erhielten. Dies bauerte bis Dezember. Von November ab scheint 
oon Hall aus bie Strasze Gaildorf—Aalen— Nördlingen benützt worden zu 
fein, ba bie Ellmanger Strasze sic bei Bühlertann in einen völligen Sumpf 
verwandelte.

Unser Haller Siebersbub mit bem abgeftanbenen Glockenbier berichtet über 
diese Etappenzeit in feiner Heimatstadt: „Hall hatte sehr viel durchzumachen 
mit Durchzügen, Einquartierungen unb oft anhaltenden Stanbquartieren. Bei 
ben vielen Durchmärschen mar namentlich jenseit Kochers ber Weg zu schmal, 
meil von ber Henkersbrüc bis zum Notensteg an ber Kochermauer ein 4 Schuh 
breiter Fuszweg sic befanb, welcher auf mancher Stelle 3 bis 4 Fuß von ber 
Strafee erhöht mar. Die Schuwwacher Kirc mürbe von ben Franzosen zu 
einem Zwiebackmagazin gemacht, unb in bem Kommenthur-Haus mar bie 
Futteral ch-Abgabe an Hafer, Heu unb Stroh. Die Abgabe mar bem Herrn 
Dötschmann, welcher gegenüber wohnte unb gut französisch tonnte, übertragen. 
Hall hatte nicht allein französische Durchzüge, fonbern auc Badener, Hessen, 
Nassauer, Dänen (?), Niederländer, Holländer unb dergleichen."

Von dieser Zeit berichtet auc bas in Ohringer Privatbesit befindliche 
Tagebuc eines alten hringer Schreinermeisters:

„Am 3. Ottober anno 1805 ging ber Krieg mit ben Franzosen unb Kaiser- 
liehen mieber an unb gleich am 4. tarnen so viel Franzosen hierher ins Quartier
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auf die Straszen vor den Soren und auf die Herrenwiesen und man mußte 
Brot, Heu, Haber, Warmessen eine ungeheure Summe liefern und wir be- 
tarnen gleich einen Offizier nebst Bedienten ins Quartier. Es tarnen in 3eit 
10 Jagen 40 000 Mann. Hierdurch wurde alles gleich teuer, weil’s fein Bor- 
rat gab unb bie neue Frucht war zwar ergiebig, aber nicht gedroschen.

Es gieng beständig mit Soldaten-Durchzügen fort, und viel, viel Suhr- 
wesen. Auc bas französische Lazarett mußte ganz erhalten werden, unb in bie 
Kirchhofstirc wurden Öfen gesetzt, um Gefangene als barin haben zu sönnen, 
unb im Geelhaus wurden bie 2 größten Stuben auch immer vor Gefangene 
hergehalten. Es waren auch beständig 8 Gendarmen hier zum Assortieren. 
Die mußte man erhalten, unb immer alles Heu, Haber, Stroh liefern nebst 
Affen unb Arinfen vor bie vielen Soldaten. Die Gefangenen erhielten meistens 
Rindfleisch % fund auf ben Mann unb 1 Pfund Brot. Vie schrien öfters 
vor Hunger unb hatten feine Kleider, weil ihnen vieles von ben Stanzoien 
genommen würbe, unb immer falt Wetter ober naß dazu. As fing am 
12 Oftober an zu schneien unb am Sonntag, ben 13. Oftober, schneite es ben 
ganzen Tag. Wir besamen auch 3 Kaiserliche Hauptleute unb 1 Bedienten 
ins Quartier unb 1 badischen Hauptmann mit Bedienten, bann einen houdn- 
bischen Hauptmann unb Bedienten.

Unb im Suni 1806 besamen wir einen französischen Leutnant namens 
Bollot vom 21. Regiment unter ber Grenadierkompagnie. Der General hieß 
Gudeng unb logierte im Fürstenhaus vom April bis Ende Geptember."

Ain Lichtblic in jener Seit nationaler Schmach ist bas Verhalten ber iüb- 
deutschen Bevölkerung zu ben österreichischen Gefangenen, denen man alles 
Gute erwies, während man bie französischen Begleitmannschaften als tun 
behandelte. Der Kurfürst von Württemberg nahm hieraus Anlaß, .1 
Napoleon zu empfehlen, inbem er durc feinen Minister des Auswärtigen, 
Wintzingerode, bem französischen Gesandten Didelot folgendes Schreiben 6"- 
stellen ließ: ... . -

„Sc bin aus guter Quelle unterrichtet, baß man lid in Speper 
herausnimmt, bie unfreundlichsten Gesinnungen gegen die franzliice 
Armee an ben Tag zu legen. Die gefangenen Österreicher werben hört 
Gegenstand ber Verwöhnung, während ihre Besieger unb Begleiter 
gegenteilige Gesinnungen erfahren. Württembergisches Gebiet grenjt 
bort an, unb ber Kurfürst will, baß feine Untertanen wenn nicht Seinbe 
in ben gefangenen Österreichern, so hoch Freunde in ben eskortierenden 
Franzosen sehen. Man ist hier empört über bie erwähnte Zachricht 
aus Speper. Gestatten Sie mir, auf diese unsere Gefühle ben Anipruc 
zu grünben, bie Franzosen möchten uns als Freunde behandeln.

Stuttgart, 24. Oftober 1805 Abends. Wintzingerode."

Eine wenig erfreuliche captatio benevolentiae auf Kosten ber deutic 
empfindenden Speprer Bevölferung. Bier Wochen zuvor hatte ber Kurfürst 
bem Marschall Ney an Stuttgarts Toren ein anber Lied gesungen.

Wir haben vom 1. bis 6. Oftober bie napoleonischen Marickolonnen an 
uns vorbeiziehen sehen, in täglich genau berechneten Marschleistungen vom 
Rhein zur Donau, eine ber hervorragendsten Operationen des Kaisers, ber in 
diesem Geldzug ben Gipfel feines Könnens unb feiner Seiftungsfähigfeit erreichte.

13 Württembergisc gramen
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Die Bühne, auf ber wir dieses Schauspiel sahen, ist Deutschland, Württem- 
berg, im besonderen unsere Städte und das Frankenland.

Wir haben die stolze grosze Armee ihre Adler dem Siege entgegentragen 
sehen. Nun erübrigt noch, einen Blic hinter die Kulissen unseres Kriegs- 
theaters zu werfen. Wie sah es denn mit der Zucht d i e 1 e r A r m e e aus? 
Wie war ihr Verhalten gegen die Bewohner des Operations- bzw. Etappen- 
gebiets? Auf diese Fragen erhalten wir eine zuverlässige Antwort aus Mel- 
dungen, Briefen und Aufzeichnungen französischer Offiziere und Soldaten selbst.

Wir erinnern uns, daß am 4. Oftober ber Chef bes Stabes des III. Korps 
Davout in Slshofen bie Marschkolonnen feiner 3 Divisionen mit „Wander- 
kolonien" verglichen hatte. Offenbar lag ihm baran, daß bas Korps beim 
Durchmarsch burd) bas preuszijche Crailsheimer Gebiet feinen schlechten Ein- 
brud machen sollte.

Die Mahnung scheint recht nötig gewesen zu fein, benn am selben 4. Ottober 
abenbs schickt ein Brigadekommandeur ber 3. Division dieses Korps feinem 
Divisionskommandeur Sudin folgende Meldung:

„Schloß N o r ft e i n , 12. Vendémiaire XIV. Abends.

Herr General! Bei meiner Ankunft in Dünsbac traf ic bort 
einen Zahlmeister ber 2. Division Friant mit 30 Chasseurs, wie er alles 
Vieh aus bem Dorfe wegtreiben wollte. Sc ersuchte ihn, unseren 
Divisionsbereic zu verlassen, doc es war zu spät. Er hatte bereits 
6 Gespanne unb 12 Ochjen ins Quartier bes Generals Friant fort 
führen lassen.

Sc lasse soviel Brot als möglic baden, aber es wird säum für 
2 Tage reichen. Wir verschaffen uns allen greifbaren Zucker als Brot- 
ersatz.

Sc bitte um bie Aufbruchstunde für morgen. Die Truppe bricht 
gerne etwas spät auf, wenn sie erst um 10 Ahr abenbs mit Abkochen 
fertig wird.

Die Matznahmen ber Division zur Aufrechterhaltung ber Disziplin 
reichten bisher im allgemeinen aus. Die Colbaten haben bis jetzt auf 
bem Marsc nicht allzu viele Ausschreitungen begangen. Aber bas böse 
Beispiel wirkt ansteckend. Sc habe heute mehr Leute als sonst seitwärts 
unb rückwärts ber Marschstrasze gesehen. Die meisten waren zwar von 
ber 2. Division, aber ic habe auc Leute von unserer 3. Division ge= 
sehen. Sc schlage vor, Gendarmen seitwärts unb hinter ber Kolonne 
reiten zu lassen, um alle aufgegriffenen Läufer (coureurs) gefesselt 
ihrem Truppenteil zuzuführen. Vielleicht erreichen wir so mehr als 
Kriegsgerichte, wenn erst einmal bie Zahl ber Marodeure gewachsen ist.

So peinlich mir bie Meldung ist: Es ist höchste Zeit, diesem Übel 
zu steuern.

Genehmigen Sie bie Versicherung meiner achtungsvollen Ergebenheit.
Gautier, Brigadegeneral."

General Sautier hatte recht, es wäre höchste Zeit gewesen. Vier Tage 
später schreibt schon ber kommandierende General dieses Korps, Davout, an 
Berthier, b. h- an den Kaiser:
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„Oc habe die Ehre, Euer Erzellenz vorzustellen, daß es dringend 
nötig ist, umgehend aufzerordentliche Masznahmen zu treffen, um dem 
Marodeurwesen und den Plünderungen ein Ende zu machen. Die Aus- 
schreitungen sind unbeschreiblich. Die Einwohner wurden von uns, als 
einst ihre Fürsten gegen uns Krieg führten, nie so miszhandelt wie jetzt, 
wo ihre Söhne auf unserer Seite kämpfen. Sch bitte (Sure Exzellenz/ 
bei ©einer Majestät die Ermächtigung zu erwirken, einige ’lünderer 
zu erschieszen. Abschreckende Beispiele sind nötig, um bas reijzend. 3u- 
nehmende Übel zu unterdrücken. Vavout.

Antwort hat Dadout hierauf nie erhalten. Wie hätte auc Napoleon der 
württembergischen Bevölkerung wegen bie einzige Stütze seines Shrons aufs 
Spiel setzen sollen: bie bis zur Vergötterung getriebene Siebe feiner Holaten:

Ein Vataillonsfommanbeur vom Korps Davout, ber chef de Bataillon 
Lequas vom Infanterieregiment 85, melbet feinem Regimentskommandeur; 
„Bei meiner Ankunft in bem mir zugewiesenen Dorf fand ic es angefullt mit 
Marodeuren unb Plünderern des Regiments 21. Mehrere waren bemalinet 
Sie hatten bie Haustüren eingeschlagen unb bie Bauern ausgeraubt. EE- 
wischen tonnte ic sie nicht. Sie hatten bie Frechheit, sic aus einiger Ent: 
fernung über mic luftig zu machen. Erst als ic über ihre SöpTe weg iher 
schietzen liefe, liefen sie weg." ,

Ein anberer ‘Bataillonskommandeur des Regiments 85 meldet unmittelbar 
bem Oberst des Regiments 21:1

„Herr Oberst! Ic schickte Ihnen hier einen Grenadier Shres Regi- 
ments, ben ic vorgestern in einem Haus abseits ber Marichitraße fest 
genommen habe. Er war ohne Gewehr, also zweifellos ein lünderer. 
Die Frechheit feiner Antworten zwang mich, ihn zu ohrfeigen. ST 
fafete nach feinem Seitengewehr. Hätte er seine Drohung ausgefuhrt, 
so hätte ich ihn getötet. SD hieb ic ihm nur mit bem Säbel den Arm 
durch. Das Weitere bars ich Ihnen anheimstellen. 8d habe Vie Tote, 
Sie gehorsamst zu grüfeen. Chanié-

Der Kommandeur ber 3. Division, Gudin, melbet am 16. Oftober:

Qn ben Marichal Davout! Die Anordnung nimmt immer mehr 
überhand, trotz aller Verbote. Wir müssen durchgreifen. Es ist eine 
Räuberei, wie sie bie Einwohner selbst vom Feind niemals zu erdulden 
hatten. Ic lasse täglich sechsmal Appells halten, um die Leute 2" 
fontrollieren. Auc bas hilft wenig. Die Soldaten sind so anspruchs-
voll geworden, bafe ihnen ihre vorgeschriebene Portion nicht mehr gut 

2 Gubin. genug ist.
Qie bas rüdsichtslose Vorgehen ber französischen Soldaten gegen die Be- 

völferung Schule machte, sogar unter Einheimischen, mag folgende bezeichnende 
Tatsache zeigen. In Kocher st etten erschienen am Abend des 10. Oftober 
Soldaten, bie sic nachher als $ oe n l oe =K i r c b e rg zugehörig, er- 
miesen, spielten sich als Franzosen auf unb verlangten unter Drohungen Vor=

■ Regiment 21 war 1806 ein halbes Jahr lang in Öhringen einquartiert, ebenso 
General Gudin, ber bort im Schloß wohnte.

13*
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spann. Nachdem sie aber ersannt waren, wurden sie durc die erbitterten 
Dorfbewohner ordentlich verprügelt, über Nacht in ben Schloszturm gesperrt 
und anbern Tags ihrer Behörde in Kirchberg zur Bestrafung zugeschict.

über die Zuchtlosigkeit ber französischen Soldaten sei schliefzlic angeführt 
eine Stimme aus dem 1805 durc unser Gebiet gekommenen IV. Korps. Der 
bereits besonnte General be Thiébault, Brigadekommandeur in ber 1. Divi- 
fion St. Hilaire (bie über Mainhardt—Hall— Gaildorf marschiert ist), schreibt 
in feinen (Erinnerungen:

„Die Truppen unseres Korps, hoc diszipliniert im Lager von Boulogne, 
begannen zu rauben unb zu plünbern, halb nachdem wir ben Nhein über- 
schritten hatten. Nac ihrem Sprichwort: Der Feind ist wie bie Korngarbe, 
je mehr man sie drischt, desto mehr gibt sie her’ — prügelten sie bie Einwohner, 
um ihnen Selb zu erpressen. Man sollte es nicht für möglich halten, bis zu 
welchem Grade bie Kuns ber ^lünbcrung ausgebilbet wurde."

Dieser General be Thiébault ist ein halber Berliner. Er ging bort, wohin 
jein Vater von Friedric bem Groszen als Lehrer an bie Kriegsschule berufen 
war, bis zum 14. Sahre in bie Schule, versäumte feine Parade des alten Friz, 
unb verlor fein Herz zum erstenmal an eine fleine Berlinerin. (3n Hall hat 

n ber Heine Giedersbub vom Brückenhof in ber Mauerstrasze vorbeireiten 
jehen.) General be Thiébault fährt bann fort:

„Welche Masse von Prügeln ic während dieses Feldzuges austeilte, ist 
oum glaublich, unb baft ic feine leichte Hand habe, beweis ber Umstand, daß 

) zwei Reitstöcke zerschlagen habe. Der Zwischenfall, ber mich ben zweiten 
stete, ist bezeichnend für unsere Soldaten unb macht ihnen in gewissem Sinn 
re. Sc hatte meine Brigade vorbeimarschieren lassen, während ich früh- 
die. Als ich hinterher trabte, hörte ich plötzlic ein durchdringendes Geschrei 
s einem Hause, bas einige 100 Schritt von ber Strasze entfernt lag. Sofort 

ich hin, sprang vom ’f erbe unb fanb bas Haus voll Solbaten, bie Schränke 
rb Schubladen durchsuchten, um zu sehen, wie einer frecherweise sagte, ob 

eine osterreicher barin feien, während anbere bie Tochter ober Frau bes 
Kaufes ergriffen hatten. Meinen Reitstoc fräftig gebrauchend, jagte ich sie zu 

ür unb Fenstern hinaus, hörte aber gleichzeitig, daß auch ber Keller voll 
de unb bort ber Wein in Strömen fliesze. Sogleid) eilte ich bie Treppe 
ab, aber faum hatte ich ben Keller erreicht, als bie Spitzbuben alle Lichter 

usbliesen unb sic retteten, während ic meinen Stod auf bem Krüden eines 
n ihnen zerbrac unb ben Säbel zog, um fortzufahren. Inzwischen war auch 

• Letzte entflohen unb hatte bie Tür hinter sic geschlossen, so daß ic in ber 
nsternis über Zuber unb Fässer stolperte unb erst, als mein Rufen gehört 

1 rbe, ins Freie gelangte. Nun durchsuchte ic Haus unb Hof, um mich zu 
erzeugen, bafe sic alle Plünderer entfernt hatten, unb sah, wie bie letzten 
r ben Gartenzaun fletterten. Sie drohten unb schimpften, unb einer besaf 

chheit, mir zuzurufen, ic bürfe nur von feiner Hand sterben. Sc riet 
Bauersleuten, Türen unb Läden zu verschliessen, unb stieg wieder zu ’f erbe. 

schneller zu meiner Brigade zu gelangen, wollte ich einen Bogen ab- 
eiben ben bie Strafte hier macht, geriet babei aber in einen Sumpf. Mein 
rb ftcdte bis zum Bauc im Schlamm unb Jans immer tiefer ein. Meine 

1 e war gefährlich. Nichebourg (Adjutant) unb meine Ordonnanz waren in 
Serzweiflung, denn sie wufzten nicht, wie sie mic retten sollten.
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Da kamen dieselben Soldaten vorbei, die ic soeben verprügelt und die 
mic mit dem Tode bedroht hatten, die aber sehr wohl das Bewusztsein hatt 
dafz ic nur meine flicht getan und was die ihrige wat. Sie rissen schleun 
den erwähnten Zaun ein, schleppten die Bretter herbei und stellten eine ichwim- 
menbe Plattform her, aus ber ic mic retten konnte. Damit nicht zufrieden, 
umgaben sie auc mein “ferd mit Brettern unb befreiten es mit unsäglicher 
Anstrengung aus bem Sumpf. Gut!’ sagte ich, indem ic einem von ihner 
auf bie Schulter klopfte, ,8hr seid manchmal Satanskerle, aber brave Leute 
seid Ihr doch. Hier, nehmt diese 2 Louisdor unb trintt auf bas Wohl des 
Kaisers! Darauf haben roir heute schon getrunken", erwiderte einer, roorau 
sie sic alle entfernten, ohne etwas anzunehmen."

Marschall Soult liefe am 16. Oftober, als bei ber 1. Division St. Silaire 
unb ber 2. Division Vandamme Nassenplünderungen unb Meutereien gegen 
einschreitende Offiziere vorfamen, je einen Soldaten ber beiben Divisionen vor 
versammelten Regimentern erschieszen. p .

Unsere Bevölkerung, besonders auf bem Lande, muß, obgleich urttember 
verbünbet roar, namenlos gelitten haben. Napoleon fannte fein tegelred 
System von Magazinen, roie es seine langsameren Gegner noch hatten. - 
hinreichender Nachschub vertrug sic mit bem Tempo feiner Kriegführung nic 
unb 1805 hatte er ben Bogen überspannt, unerhörte Marschleistungen 
langt. Eisenbahnen, Feldküchen gab es ja noc nicht. Die Beitreibur 
Korps unb Divisionen kamen zu spät ein unb reichten nicht aus. € o 
ber Soldat selbst, bie Offiziere tonnten wenig dagegen austichten, TD Le 1 
durc bie Finger sahen ober gar beim Plündern mitmachten. Ende 
maren bie Korps von Boulogne abmarschiert, 600 km Luftlinie ohne Iu 
tage. Stiefel unb Uniformen gingen aus bem Leim, Mitte Oftober ging . 
Viertel bes Korps Soult barfuß. Dazu kam nun auf deutichem Zoden 3 
zunehmender Konzentration des Heeres ber Hunger. Hören wir, was 
junges Kerlchen, ber 19jährige Gardegrenadier Bugeaud Marquis Ne 
Pichonnerie, am 9. Oftober feiner Schwester Phillis nac Limoges schreibt: 

„Meine liebe Freundin! Die Gewaltmärsche haben uns start üb 
mübet. Früh morgens brechen wir auf unb halten erst bei linken 
Nacht. So bie ganze Armee. Unser Heiner Mann lenst bas CciIT ml 
überraschender Schnelligkeit. Man muß gut zu Fuß fein, um mit leinen 
stürmischen Genie Schritt zu halten. In 7 Tagen haben wir 80 "eiler 
(zu 4% km) gemacht. Dabei schleppen wir außer Tornister, Geeb 
unb Munition alles Mögliche auf bem Rücken: Töpfe, Keflel, Cchan 
zeug, Brennholz. Nie sehen mir ein Bett. Wenn’s gut geht, ein tun 
Gtroh, auf bas man 3 bis 4 Stunden geroartet hat. Oft ichlasen I 
auf bloßer Erde um ein Feuer. Das Schlimmste ist ber Dunger. Arte 
selbst ob von 10 000 Mann, die in ein Dorf tommen, jeder etwas 
essen findet. Schmerzlich sind mir bie Miszhandlungen, unter ben 
man bie Einwohner ausplündert. Sc tue solche Dinge nicht, aber wei 1 
ich ausgehungert bin, dulde ich sie im geheimen unb lasse mir meiner 
Beuteanteil schmecken. Dies alles beweist mir, wie ich bisher im Lebel 
auf Kosen gebettet roar. Wundere Dich nicht, liebe Schwester, wen 
ich Dir lange nicht schreibe, vielleicht 2 Monate. Lebe wohl.

Dein Bruder Thomas."



— 198 —

Dieser kleine Grenadier Bugeaud hat 1832 als Marschall Algerien, 1840 
Marokko unterworfen. Sein Denkmal steht in Algier.

Der spätere Divisionsgeneral Herzog von Fezensac, her als junger Sn- 
fanterieleutnant diesen Vormarsch mitgemacht hat, schrieb damals in sein 
Tagebuch:

„Niemals, aufzer im russischen Feldzug, habe ic so gelitten, nie die Armee 
in solcher Unordnung gesehen wie 1805. Soldaten, die in einem Dorf Lebens- 
mittel holen sollten, sonnten vielfach ber Versuchung nicht widerstehen, dort zu 
bleiben. SD wurde bie Zahl ber Leute, bie einzeln im Lande umherstrichen, 
immer grösser. Die Bevölkerung war ben schlimmsten Quälereien durc diese 
Marodeure ausgesetzt. Offiziere, bie einschreiten wollten, mürben bedroht. 
Wer bie Geschichte unserer Kriege lieft, weiß freilich von diesen Einzelheiten 
nichts. Man sieht nur bie tapfere Armee, pflichtgetreue Soldaten mit ihren 
Offizieren metteifernb. Die Leiden, mit benen grofze Erfolge erlauft sind, 
fennt man nicht."

Er fährt an anberer (Stelle fort:
„Nac ber Schlacht von Austerlitz (2. Dezember 1805) marcn mir bis zum 

Kriege mit Preuszen fast 3/, Sahr lang am Nordufer bes Bodensees ein-
quartiert (fein Regiment 59 in Gegend Überlingen). Wir lebten ohne Be- 
zahlung auf Kosten ber Quartiergeber. Debet Soldat hatte täglich 1 % fund 
Brot, % “fund Fleisc unb Gemüse dazu, % Liter Wein ober 1 Flasche Bier 
zu forbern. Trotzdem mir teilweise gut mit ben Leuten ausfamcn, mar es eine 
schwere Last für sie. Wer ben Charakter bes Franzosen fennt, feine Habgier 
(avidité), feine Verwöhntheit im Essen (gourmandise), ja Schleci gfeit 
(friandise), feinen Geschmac an Wein unb Weibern unb feine Verachtung 
aller Ausländer, sann sic vorstellen, wie es zuging. Die Offiziere gingen zum 
Teil mit schlechtem Beispiel voran. Gab es Streit, so besam stets ber Soldat 
Recht, ber Einwohner Unrecht. Wehe ben Einwohnern, mo nicht ber Garnison- 
älteste in zarten Banden mar! Weibergeschichten gab es fast in jedem Hause. 
Dabei famen diejenigen Männer unb Väter noc am besten meg, bie nichts 
sehen wollten. Am meisten aber erbitterte es bie Leute, daß ihnen unsere 
Soldaten im Herbst 1806 ihre ganze Weinernte vom Stoc wegfraszen."

Diese Schilderung Hingt ganz wie ein Bericht aus ber Besetzung von 
Rhein unb Ruhr, wobei mir bekanntlich zwei Drittel ber schlimmsten Fälle gar 
nicht erfahren haben. Für uns ist ber Bericht deshalb wertvoll, weil dieselbe 
lange Einquartierung Heilbronn, Öhringen, Hall unb ganz württembergisc 
Franken 1806 ebenso unb sicher mit denselben schlechten Erfahrungen durch- 
gemacht hat. Dn ber Haller unb Öhringer Segenb lag % Sahr lang bas uns 
wohlbekannte III. Korps Davout, eines ber schlechtes disziplinierten.1

Wir haben nun von Augenzeugen ein ziemlich Hares Bild gemonnen, mie 
es im Oftober 1805 bei uns zugegangen ist. Es mirb bestätigt durc Berichte 
württembergischer Behörden (Staatsarchiv), bie, menn sie auc zum Teil aus 
anderen Landesteilen stammen, zweifellos auch auf Franken anzuwenden sind.

1 Über bie Quartier- unb Requifitionslasten unb sonstigen Schäden im Gebiet ber 
damaligen Reichsgrafichaft Limpurg unterrichtet (S. 23—25) bie dankens- 
werte Zusammenstellung Don K. Sträb in feiner Darstellung „Schicksale ber 
N eic sgraffc a ft Limpurg in ben Napoleonischen Kriegen". 
(Selbstverlag bes Verfassers, Michelbac a. V., 36 Seiten, 20 4.)
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Am 7. Ottober berichtet der Oberamtmann von Ellwangen an den Kur- 

fürsten:
Wie die Truppen mit den zu Transportzwecken mitgeschleppten Bauern 

und" ferden umgehen, ist unmenschlich. Die Fuhrleute und ^ferbe erhalten 
nichts zu essen. In ben Dörfern sinben sie nichts, ba bie Soldaten selbst alles 
nehmen. Die Verpflegung für bie beigetriebenen Fuhrwerke wird zwar 
empfangen, aber von ben Franzosen zu Selb gemacht. So lausen bie Fuhr- 
leute nachts bavon, ihre “ferde verhungern elenb an ber Strafe. 305 man 
an solchen Scenen an ber Strafte Hall— Ellwangen sehen sann, ist herzzer- 
reizend. Fallen Pferde um, so läftt man sie liegen unb nimmt im nächsten 
Dorf anbere. Von einer Bezahlung ist feine Rede."

Bezieht sic dieser Bericht auf unser IV. Korps Souls, so erfahren wir 
Näheres vom VI. Korps Ney aus zwei sehr guten Berichten des Oberamt- 
manns Stodmaper von Giengen (Brenz).

Er schreibt bem Kurfürsten am 8. Oftober:
„Die Sage ber hiesigen Stabt unb Segenb ist so traurig, baft ich feine 

Worte finbe, um solche Euer Durchlaucht fläglic genug zu schildern. Mehrere 
nächst gelegene württembergische Ortschaften, 3. B. Hohenmemmingen der- 
brechtingen u. a., sinb nicht nur aller genieftbaren Lebensmittel gunzlic be- 
raubt, sondern auc zum meisten Teil gänzlic ausgeplündert unb menschenleer. 
Die hiesige Stabt habe ich aufter ber Vorstadt bis baher zum größten Sel 
noch vor Greueltaten jener Art erhalten, ober schwerlich wird es mehr inbie 
Sänge bauern sönnen, ba, wenngleich bas Armeekorps bes Marichalls 2ep 
dieselbe gestern verlassen hat, nunmehr von allen Seiten einzelne Sruppen- 

arthien auf dieselbe losstürmen unb Lebensmittel mit unb ohne Gewalt fordern.
Es ist also eine natürliche Folge, baft hieraus unzählige Ercesse entstehen 

müssen, baft man alle Augenblicke gefährdet unb wegen ber allgemeinen An- 
sicherheit von sic selbst aufter Stand gesetzt wird, Lebensmittel porratig 2u 
halten. Das Vieh, bie Schafe, bie Zufuhren unb sogar bie leeren Bdgen unb

ferde werden auf bem Feld weggenommen.
Wenn nicht bald von bem französischen Armeekorps selbst Maßregeln ge- 

nommen unb Orbnung unb Sicherheit bergestellt wird, so gebt bie hiesige Stabt 
mit ber ganzen übrigen Segenb total zu Srunb.

10 Sage später, am 18. Oftober, fehlest Oberamtmann Stodmaper nach 
Stuttgart folgenben Bericht:

„Gas Nersche corps d’armée rüdte Samstags, ben 5. bs. Mts., Abends 
von 5 bis 10 Ahr, ungefähr etlic unb 20 000 Mann start über deibenbeim 
hier an unb warf fein grofees, allein von 11 générals begleitetes vaupt 
quartier samt allen Administrationen und übrigen unzähligen branchen, auch 
bie officiers Personals ber Artillerie, Kavallerie unb 3nfanterie in bas 
hiesige, nur 370 Häuser zählende Städtchen (mir missen nun auch, wie bas 
Hauptquartier Soults in Öhringen aussah), das Korps selbst aber bezog ein 
Sager auf bem sogenannten Schiegzberg, nächst ber äufteren «orftabt gegen 
Sohen-Memmingen, Heidenheimer Oberamts.

Ohne auch nur bie minbefte Rücksicht darauf zu nehmen, daß man von ber 
Anfunft dieses groften Kriegsheeres vorher gar nicht avertiert mar, überlieft 
sic bas französische Militär bei seinen zahllosen Forderungen um Quartier,
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Lebensmittel aller Art, Fvurage, Holz, Stroh, Wägen, ferde, Rindvieh und 
dergleichen einem solchen Ungestüm, und bedienten sic eines solchen Gewalts, 
daßz besonders in Rücksicht der persönlichen Miszhandlungen, welche sic mehrere 
Offiziers an dem Quartieramts-Personal auszuüben erlaubten, beinahe mehr 
als männliche Standhaftigkeit gehörte, in dieser niederdrückenden Not unb all- 
gemeinen Sammer auszuharren unb ben Mut nicht sinken zu lassen.

Teils ber blitzschnelle Überfall schon für sich, teils bie ben französischen 
Kriegsheeren ganz eigene Manier, ihre grenzenlosen Forderungen zu erhalten, 
teils aber auc ber heize junger ber Menschen unb ’ferde unb endlic bie 
Verschiedenheit ber Sprache — legten eine solche unerhörte Bedrückung auf bie 
Stadt, bafe, so neu unb traurig auc bie Erinnerung bes Sahres 1790 noch für 
dieselbe ist, dennoc bie gegenwärtige unglückliche Periode alles votherge- 
gangene Elend leicht vergessen macht.

Man nimmt raubenb weg, was man erblickt, man sucht in Häusern, 
Scheunen, Stallungen, Kellern, kiften, Kästen, Gärten unb gelbem auf, was 
vorhanden ist, man bestürmt bie Wirts-, Becken-, Metzger- unb Rathäuser, 
man entreisst bem, ber Lebensmittel für bas Militär herbeischaffen will, solche 
mit Gewalt, ehe er sie an Ort unb Stelle bringt, man spannt “ferde nach Ge- 
fallen ab unb anbere an, man schlägt Türen unb Tore ein, haut Bäume um, 
reifet Gartenzäune aus, raubt alle ^robuste barinnen, schiefzt bie Schafe auf 
bem gelbe tot, beren es allein über 300 hier finb, zieht Schweine unb Schlacht- 
vieh aus ben Stallungen, tötet alles zu Gesicht bringenbe Geflügel, unb leert 
Scheunen in unb auszer ber Stabt mit gutter, Stroh unb ben ganz unge- 
droschenen Früchten total aus.

Zu biefcn grausamen Handlungen gesellten sic natürlicherweise auch noch 
unzählige anbere Excesse, welche diese Individuen an ben Landeseinwohnern 
begehen. Es wirb auf alle ersinnliche Weise betrogen, gestohlen, extorquiert 
(b. h- herausgefoltert), gewürgt, geschlagen, unb jedes Extrem angewandt, 
welches bas wirksamste Mittel ist, die unersättlichen Prätensionen zu befriedigen.

So sehr ich mic bemüht habe, diesen schmerzlichen Kränkungen unb uner- 
träglichen Leiden ber hiesigen Einwohnerschaft Einhalt zu tun, so wenig sonnte 
ich bei ber ganz beispiellosen Anordnung, bei bem Mangel an gutem Willen 
ber meisten Offiziers unb bei ber gegenwärtigen Stimmung ber Truppen 
effektuieren.

Sc habe viele Tage lang nicht berichten sönnen, einesteils wegen ber Tag 
unb Nacht anbauernben Gewalttaten, anbernteils weil bie Franzosen jeden 
Boten fangen, feiner Briefe berauben unb nach Hause jagen.

Stockmayer."
Wer nicht weife, was es heiszt, Kriegsschauplatz fein, sann es aus biefem 

anschaulichen, unter frischen Eindrücken geschriebenen Landratsbericht lernen. 
Dabei trat 1805 in unserer Heimat bas Allerschlimmste nicht ein: bie Waffen- 
wirfung, bie hinzukommt, wo ber Kriegsschauplatz zum Schlachtfeld wirb.

Was half es unserer mifebanbelten Bevölkerung, bafe ber Kurfürst von 
Württemberg am 1. November allen Landesbehörden einen Trosterlas zugehen 
liefe, ber lautet (abgekürzt):

„Nac ben bestimmt unb ernstlich erflärten Absichten Seiner Majestät bes 
kaifers von Frantreic sollen bie in Unseren kurfürstlichen Staaten sich be- 
findenden unb durchmarschierenden Truppen bie strengste Mannszucht beob= 
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achten und sich durchaus auf eine Art betragen, welche den zwischen.© einer kaiserlichen Majestät unb Uns bestehenden freunbidpoftlidben «erhaltn"

•«Ä* Westen «etübi erbieten TVir bisber/töoli Volt 
allen Unseren Ämtern ganz unerwartete Anzeigen und Klagen hierüber.. 
Wertn « Weamten "mipzhandelt, wenn sie ungerechte und unmögliche 
PSFBerunaen pflicbtmäfzig jurüdweifen, balb werden die Untertanen selbst, 

wenn sie ihren testen Iiisen Prob mit den ironsosicpen Sruppen.8stej(1.8g & 
ihrer wenigen Barschaft, ihrer geringen Kleidungsstücke und ihres 609 
raubt unb öfters nicht nur miszhandelt, sondern sogar tötlic verwunde •

erlebe Solle finb tünftig dem nächsten französischen Kommando anauseigen „Ä Gerichten. Eingein berumitreichende Eoldaten iollen etorivfen."nd 
ben Behörden abgeliefert werben. . ■ r „

Sür bie mizhandelte Bevölkerung ein schlechter Kanzleitrost. Der pie 3" 
spät tam qm 1. November war die grande armée bereits damit beicästigt, 
ihren baperifchen Bundesgenossen französische Ktu Itur beizubring en 
"PTEBtfuscZreigenB mußte unser Joi diese barbarische Bebonblung € t' ID. 
da nicht nur bie französiche Zenjur, sondern vor allem bet ^Ä es f * ni*t 
Öffentliche klage über Napoleons Heer streng unterdrückte.. Daß es sich "ic 
um vereinzelte «usfd)reitungen, sondern um bas typische Verhalten er fron- "ET-ESEK "suppen gegen die Einwohner handelt, geht aus den Berichten Etod- 
maX unb ben vielen zeugiisen frangösidber Oifisiere beutlic berpet.

Sin »etaeifenes unb 6066 so wilb bewegtes etiid Heimatgeschichte im 
gelen.RRc ber Sefdbitbte ist hier wiederzugeben versucht worben aus Ar- 
"es9 württerSergiichen Staatsardtios aus „’S 

ÂÖfifcher Offiziere aus ben wenig auskunftsreichen Akten Der ATO : 2 
unb Öhringen, aus einigen Jagebuchaufjeichnungen heimatWr 3itgsnesen 
unb aus bem besonders aufichlufzreichen ©ammeiwert von Alombert JIPSPi 

Camoaéne en Allemagne 1805", das 1902 von der friegsgeichichtlicen 
Abteilung bes französischen Generalstabs herausgegeben wurde. Dieses Wert 
enthält auf"etwa 4000 Geiten alle Befehle, Meldungen und Briefe aus Dem 
«rebio bes französischen Generalitabs im Wortlaut. Aus ihnen ipticot u 
mittelbar bie ®efd)id)te’ Auc ihre Lehren!

Seit aabrbunberten 309 ieber Niedergang Deutscplands ben.Eronanieumi 
fast qesetzmätziger Regelmäfzigkeit über ben Rhein, unb fast immer benote er 
bas $ nMstor iwischen ©chwarzwald und Odenwald. Unb wenn er in aller- 
„Siftèr S bieks Sor nicht wieder durchitöfzt, so werden wir dies gewit 
feiner Sonferenj, fonbern einzig und allein unseres Teiches Wehr »er an e .
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JForfchungsberichte und kleine Beiträge

funde von anzerlurthen
aus der Umgebung Don Sailo orf und Schwab. Thall

Von G. S. Dertle

Dem Auftrag des Historischen Vereins für Württembergisc Franken, über 
drei Funde von Resten der Panzerlurche zu berichten, komme ic nach, um auf- 
merksam zu machen auf die Möglichkeit der Ergänzung der Bruchstücke durc 
Funde von grösseren Sfeletteilen und um diesem und jenem Leser eine Freude 
zu bereiten, dadurch, daß ic ihm von diesen merkwürdigen Tieren erzähle.

Zunächst bie Funde:
Herr Zimmer, Bauer in Otterbach, fanb in Otterbac (Gemeinde 

Tüngental, Kreis Hall) ein ungefähr 15 qcm grosses unb ein ungefähr 40 qcm 
grosses Stüc des Schlüsselbeines eines Panzerlurches ber Lettenkohle, ber ben 
wissenschaftlichen Namen Plagiosuchus pustulogranulatus trägt.

Herr Kühnle, Bauer in Michelbächle (Gemeinde Fichtenberg, Kreis 
Gaildorf) fanb in ber Lehrbergbanf eine ungefähr 200 qcm grosse start 
fffulpturierte Platte des Kehlbrustpanzers eines anzerlurches (Metoposaurus 
stuttgartiensis), von ber auc ber Abdruc geborgen tverben sonnte (siehe Abb.).

Ferner fei erwähnt ein vor Jahren von mir gemachter Fund einer Ober- 
fieferhälfte eines Panzerlurches aus bem Bonebed unter bem Lettenkohlesand- 
stein von Bibersfeld.

Die ersten beiben Funde wurden bem geologischen Institut Tübingen, bie 
beiben letzten ber Naturaliensammlung in Stuttgart zum Geschent gemacht.

Die Funde erzählen uns von Lurchtieren, bie vor einigen Dutzend 
Millionen Jahren gelebt haben, beren Geschlecht feine Hauptentfaltung in unb 
nac ber Steinkohlenzeit hatte unb in ber Triaszeit ausgestorben ist. 
Was uns besonders an diesem Lurchgeschlecht interessiert, ist bie mächtige Ent- 
widklung feines Augzenpanzers (Hautpanzers), bie auc bei ber fortschreitenden 
Verknöcherung des Snnenpanzers (Wirbelsäule) sic gehalten hat; ferner bas 
Parietalforamen, bas Stirnaugenloch, mit bem bie Sage in ber Menschheits- 
geschichte sic merkwürdigerweise beschäftigt, unb ferner bie ungewöhnliche 
Sröfse, zu ber manche Arten sic ausgewachsen haben. Man muß staunen, 
wenn man bie heutigen Fröschlein unb Salamanderchen besieht, unb hört, daß 
bie Panzerlurche Schädel von mehr als 1 m Sänge hatten. Wer’s bezweifelt, 
begucke sich einmal bie einzigartig schönen, ausgezeichnet erhaltenen Schädel 
von Panzerlurchen aus Gaildorf, bie in ber Schausammlung ber Natu- 
raliensammlung in Stuttgart feit einem Menschenalter bie in- unb ausländischen 
Naturforscher unb Naturfreunde in Staunen setzen!

Am Ende ber Triaszeit ist bas ganze Geschlecht ber Panzerlurche ausge- 
storben unb lebt in feinem ber heutigen Lurche fort. Sie, bie, mit Reptilien 
zusammen, einst bie Herren ber Schöpfung dieser Erde waren, beren Herr-
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Qbbruc der rechten Brustplatte eines Panzerlurchs aus der Lehrbergstuse bes 
Kapellesberg bei Gaildorf. (Etwa 2/5 nat. Größe.)

schaftsbereic vom flachen Meer über Brackwassergebiete bis in das süfzeWasser 
und aufs Festland reichte, sind, trotz ihrer Anpassungsfähigkeit an die Der- 
schiedensten Daseinsbedingungen, trotz der Vervollkommnung Der Bertnpghe- 
rung der Wirbelsäule und anderer Bauelemente, trot der Entfaltung des 
schlechts zu stattlicher Grösze, trotzdem sie als erste Wirbeltiergruppe den Ecritt 
aufs Land gemacht haben und sic dort Millionen von Sahren hindurch ent- 
faltet haben, vom Schauplatz des Lebens abgetreten und überlassen die Derr- 
ichaft auf ber Erde dem Reptilgeschlecht. Tiere, die so sehr schon ans Eanb- 
leben sic angepaszt hatten, daß sie das Wasser viele Stunden lang meiden 
sonnten, sterbenaus. Warum? , . .

Die Grage ist so rasc gestellt unb bie Antwort immer so schwer. Ein 
träftiger G c 3 a h n ist eine wunderbare Waffe. Tiere, die damit ausge|tatte 
werben, sind im Kampf benen gegenüber, bie ibn nicht haben, start im Vorteil 
unb haben so allein durc diese Waffe schon Aussichten im Kampf ums Dalein 
zum Fortbestehen bes Einzeltieres unb ber Art. Bei unseren anzerlugcen 
ber Crias bildete sic ein träftiger Eczahn aus. Die Natur behielt den 3eI, 
den sie in ber Vergrößerung biefer Angriffswaffe eingeschlagen hatte noch bei, 
als bereits ber Vorteil bes träftigen Eczahnes vom Nachteil übertroffen mürbe 
sie sch0F3 regelrecht über bas Ziel hinaus. Diese Fangzähne bes Untertiefers 
entwoid eiten sich zu solcher Grötze, baß sie bas gießen bes Wales ericwerten 
630 nicht mehr gestatteten! Sie hatten seinen Plat mehr selbstim Maul eines 
Janzerlurches, obschon bort ber Weg von einem Ende des Maules zum anderen 
etwa 2 bis 3 m betrug! Der Körper mußte feine Gegenmaßnahme treffen unb
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er war wandlungsfähig genug, dies tun zu sönnen. Er bildete für den Durch- 
bruc der Fangzähne im Zwischentiefer links und rechts je einen Durchbruch,
so das das Tier das Maul wieder zumachen tonnte und von feinem herrlichen 
Gebiß wieder natürlichen Gebrauc machen tonnte. Allerdings guckten die
Fangzähne des Unterkiefers bei geschlossenem Maul bann über bem Maul 
heraus — ein Schönheitsfehler! Klingt das nicht wie ein Scherz? Höchst 
merkwürdig nicht wahr! Aber lehrreich! Die Natur behält bie Linie ber Ent- 
widklung bei, auc wenn aus ber Wohltat eine Plage wird!

Ss dieses Hinausschieszen über bas Ziel ein Kennzeichen für bas Erlahmen 
ber Lebenskraft ber Panzerlurche? Eine solche Übertreibung im Tierreich, bie 
bcn Sinn verliert, ist gar nichts Seltenes. Die Stoszzähne bes Elefanten 
wuchsen zu solcher Grösze heran, bass das Maul zur Nahrungsaufnahme nicht

mehr den Boden erreichen tonnte. Sv bildete sic bie Verlängerung von 
Oberlippe unb Nase zum Rüssel aus. Das Aussterben ber Elefanten wird 
durc bas verabscheuungswürdige Eingreifen bes Menschen nur beschleunigt. 
Das Mammut tonnte feine Stoszzähne zu noc gewaltigerer Grösze ausbilben, 
aber bas Gewicht dieser Zahnmassen, bie infolge ihrer Einfrümmung jeben 
Gebrauch unmöglich machten, gestaltete ben Bau bes ganzen Schädels unb bes 
Vorbertörpers um. Die Tiere sind ausgestorben. Sst diese Fehlentwicklung 
schuld, ober ist es bas Einkreuzen schlechter Exemplare bei ber durc Wärmer- 
iverbcn bes Klimas leichter werdenden Ernährung, bei ber verminderten Aus- 
lese ber Natur? Die Nager haben Nagezähne, bie wurzellos sind unb bauernb 
nachschieben. Sie müssen nagen, nagen unb nagen, wollen sie nicht zusehen, 
wie bas Werkzeug ber Nahrungszerkleinerung durc allzu üppiges Längen- 
wachstum bie Existenz bedroht. Wir sehen feine Anzeichen, daß bie unnütze 
Überanstrengung ber Kaumusfulatur an ber Lebenskraft ber Nagerfamilien 
zehrt. Sst bie überentwicklung bes Fangzahnes schuld am Aussterben ber 
Panzerlurche? Gibt es anbere Gründe?

Vom Regen ist bie Erde noc feucht. Da schiebt sic ein Feuersalamander 
über ben Weg. Wer bleibt bann nicht stehen unb schaut bem Burschen zu? 
Seht er eigentlich, schiebt er sic vortvärts, kriecht er, schlängelt er sich? Auf 
alle Fälle, er schreitet nicht! Seine Beine finb zum Emporheben bes Körpers
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über den Boden zu schwach. Sie sind im Ellbogen- und Kniegelenf in gleichem 
ginne abgebogen (vgl. Säugetiere) und schieben den Körper, dessen Baud Die 
GrDe berührt, vorwärts, unter Unterstützung einer Schlängelung des Nbrpers, 
die im wesentlichen der Schwanz besorgt. Die Beine unserer Wanzerlutche 
waren viel zu schwach, als dafz sie den schweren Körper mit dem Rielenichdbel 
und der herben Panzerung im Schreiten hätten fortbewegen tonnen OP lehr 
Drücke bie Last von Schädel unb Knochenpanzer die vordere Ddlfte des Stetes 
auf ben Boden, daßz bie Kehl-Brustregion auf dem Boden geichleist wurde. 
Das Schwergewicht des Körpers ruhte auf ben so schwachen Borberertremis 
täten. Wieder schritt der Körper zur Gegenmasznahme und bilbete zum Scuße 
ber Saut bie mächtigen Kehl-Brustpanzerplatten in der daut aus, ID Daß ein 
Wundichieben vermieben rvar (siehe Abb.). Dafür mufzte eine noc mübiamere 
Fortbewegung in Kauf genommen werden. Da ber stumpige Schwan 1ic nicht 
umformte unb eine Schlängelung ermöglichte, waren die Siere, die in ihrer 

Panzerlurc (Metopias) von Hanweiler.

Nahrung auf anbere anzerlurche unb auf Reptilien angewiesen waren, 
des herrlichen Gebisses auszerordentlic im Fang ber Beutetiere bebindet": 
Was nützt bie glänzendste Angriffswaffe, wenn man sie nicht an ben SeIn. 
beranbringen sann? Wenn man als Fleischfresser warten muß, bis der Sein 
in bie Waffe hineinläuft, bann ist sie so gut wie wertlos. Die Stidspander- 
lurche (besonnter ist ber Name Labyrinthodvnten) starben aus, weil die Ents 
wiclung einseitig zugunsten einer starten Bewaffnung unb Bepanzerung auf 
Kosten ber Beweglichkeit verlief. _ ...

Wohl gibt es Siere, bie in ihrer Panzerung wie in einer Festung briniißen, 
in bie sie im Falle ber Gefahr sogar bie Auszenposten hereinziehen tonnen, ich 
bente an bie ©childtröten, bie Kopf unb Beine in ben "anger bereinzuzieben 
vermögen, aber ihnen läuft auc bie Nahrung nicht davon.

Die 9 a n 3 e r l u r c e , bie ersten «ersuche ber Natur, Wirbeltiere aufs 
gand zu setzen, starben aus. Die Kriechtiere machen sic in der Burd- und 
Kreibejeit bie Erde untertan unb schwingen sic selbst in die ?u it.d “’ 2 
fommt am Ende ber Surazeit noch einmal aus bem Lurchgeschlecht ein ast zur 
Entfaltung bie & r o f c l u r c e unb in ber Kreidezeit treten die 6 chwanb 
lurche Bazu: Unsere heutigen Frösche und Calamander geböxen.zu.ihres 
«acbtommenfcbaft. Zwischen den Panzerlurchen einerseits, ben Stichen und 
galamanbern anbererfeits ist eine grosse Lüde im Vorkommen der Lurche in 
ihrer «erbreitung unb in ihrem Körperbau. Bei ben heutigen. Lurchen fehlen 
«ubenpanjer unb Ocheitelloch. Geblieben ist bagegen 3- 3. die Bierzebigteit 
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der Hand. Aber auc in Dielen anderen Organeigentümlichkeiten zeigen die 
Lurche, daßz sie primitiver sind als bie Kriechtiere. Nur furz einiges: Kiemen- 
atmung in ber Jugend, Verwandlung, wie sie Wirbellosen gemein ist, Haut- 
sinnesorgane im Larvendasein dieser Tiere wie bei Panzerlurchen bzw. Fischen. 
Die Brücke von ben Lurchen zu ben Reptilien geht nicht über bie heutigen 
Lurche, sondern über das alte Geschlecht ber Panzerlurche, unb bie nach- 
triassischen Lurche sind nur ein junger Trieb, ber ungefähr 1300 Lurcharten 
das geben gab, während aus bas Geschlecht ber Panzerlurche allein 4000 
lebende Neptilarten zurückgehen, benen eine an Zahl Heinere, an Organisation 
viel mannigfaltigere Menge von fossilen Reptilien gegenübersteht, aus benen 
sich ferner Bögel unb Säuger entwickelten. And wenn wir ben Schädel des 
Menschen betrachten, bann siehe: das Hinterhaupt hat wie ber Schädel ber alten 
Panzerlurche zwei Gelenthöcker, unb das Parietalforamen ber Panzerlurche 
zeigt sic am Menschenschädel als Fontanelle, unb bas einstige Stirnauge als 
Zirbeldrüse. Ehrfurcht gebührt auch bem alten Geschlecht ber ’anzerlurche.

Zur Burgenforfchung

Die Burg Stetten an der Speltac unö ihr Eefchlecht
Von €. K ost

Abseits Dom großen Verkehr, im fränkischen Teil bes Keuperwaldes der 
Ellwanger Berge, liegt in einem Seitentälchen ber Speltac am Stettbach, 
1 km jüdlic Don dessen Einmündung in bie Speltach, ber Weiler Stetten, 
ber Gemeinde Hründelhardt im Kreis Crailsheim zugehörig Wer auf bie 
geheimen Stimmen ber Einwohner zu hören vermag, wird bort auf einen 
„S c l o sz g e i ft" aufmerksam, ber am Waldhang östlich bes Ortes, in ber 
„S c w i n b h a l b e", sein Wesen ober Anwesen treibt. Dem Fingerzeig 
folgend, wittert ber Forscher ein Geheimnis, besonders wenn er von ben Ein- 
wohnern weiterhin erfrägt, daß diese bewaldete Schwindhalde auc „Schloß- 
halbe" helfet. Nac einigem Sueben wird bie Neugier befriebigt unb ange- 
stachelt zugleich: On ber genannten Halde, 500 m östlich bes Ortes, springt 
zwischen ben Fichtenstämmen am Hang bem Sucher eine Geländebastion in bie 
Augen, aus bem natürlichen Boden ber bunten Mergel gebilbet. Thre Be- 
fteigung zeigt, daß sie mit bem Hang nach Osten zusammenhängt, nac ben drei 
anderen Seiten abfällt, unb oben steht ber Sucher nun auf einem ben Gelände- 
vorsprung frönenben, überwachsenen Erdrechtec Don 80 m Länge unb 
20 m Breite: einem Burgstall! Zu Hause werden Bücher aufgeschlagen, 
bie sonst immer Auskunft geben: Oberamtsbeschreibung Crailsheim, bas 
„Königreich Württemberg, Sagstkreis", bie „Kunst- unb Altertumsdenkmale", 
bas Crailsheimer Heimatbuch. 3n feinem dieser Werke finbet sich etwas dar- 
über. So beifit es denn selbst suchen. Sollte bie Zeitschrift bes Historischen 
Vereins für Württembergisc Franken, bie feit 1847 im Dienst ber Heimat- 
forschung ihren reichen Inhalt barbietet, hier auch versagen? Sine Spur finbet 
sic doc barin: ber unermüdliche Forscher H. Bauer bringt eine Notiz (Würt- 
tembergisc Franken 8, 1868, S. 113) „bei Anterspeltac im Walde (wo?) be- 
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findet sic ein „Schloszhügel". Bauer hat den Hügel also nicht selbst gesehen 
und gefunden unb setzt selbst sein „Wp?"1 ein. Nun, der Schloszhügel ist ja 
gefunden, unb das weitere findet sic vielleicht ebenso. Es gibt ja auc Haller 
Chroniken, besonders bie Chronitverfasser Widman unb Herolt aus bem 
16. Sahrhundert. Aber auch ihre neueren ausgezeichneten Kolbichen Drud- 
ausgaben bringen nichts barüber, doc gibt es eine Reihe Handschriften von 
ihnen mit Abwandlungen ihrer Darstellung, unb tatsächlich taucht hier in ver- 
gilbten Chronithandschriften ber Bücherei bes Historischen Vereins für Würt- 
tembergifd) Franken auf:

„G t e 11 e n a n b e r S p e I1 a c gelegen ist ein Sclöslin 
darbey im Walde vornen auff bem Knocken in ber Schwindel- 
halben gestanden, ba man bie Gräben, vnb ben Bühel deß Laufes 
noch Tibet, ist nit groß gewesen. Obs aber bie von Stetten mit bem 
Visch, ober bie so difz Wapen gefürt (daneben gemalt ein gelber Schild 
mit brei waagrechten roten Balken) gehabt, ist mir unwissent. Und fein 
brei vnterschiedliche Geschlecht ber von Stetten gewesen, bie alle brepe 
zu Hall gewohnt haben." (Widmans Haller Chronit von 1553, and- 
schrift F 67 im Historischen Wein für WWürttembergijc Franken,
Blatt 61 b.)

Eine anbere ähnliche Nachricht mit derselben beigefügten Wappenzeichnung 
gibt bie Widmansche Chronithandschrift F 200 (Coder Sandel, Bücherei bes 
Historischen Vereins für Württembergisc Franken, Blatt 44b); auch hier wirb 
gesagt, baß ein „Geliger" (bie Waldteillage) um bas auf dem „Snosen 
(Bergoorsprung) vorbem gestandene Schlöszlein herum „in ber Schwindels 
halben" heisze. Dazu gibt ber Schreiber dieser Dandchrist sogar eine 
phantasierte romantische farbige Abbildung ber Burg 
auf bewalbetem Hügel mit ben Häusern bes Weilers Stetten unten, rechts im 
Vordergrund in einiger Entfernung bie Burg Schwöllbronn, bavor Anteriont- 
heim. Der Schreiber dieser Chronik, bie bem Anfang bes 17. Sahrbunderts 
angehört, setzt feinen Worten über bas „Schlöszlein" (Stetten- an ber Speltach 
hinzu, wie man in Briefen finde, fei solch Geschlecht auc Burger zu Pa 
gewesen. Wie bie weiter oben gegebene Tertanführung aus Bidman F 6/ 
zeigt, ist ber Schreiber von F 67 vorsichtiger in berartigen Behauptungen unb 
weift auf breierlei Stettensche Geschlechter in Hall hin, bie in Stage kommen 
sonnten. .

Noc eine Möglichkeit über bas Geschlecht dieser Burg nennt eine anbere, 
von $. Bauer schon in „Württembergisc Franken" 4 (1857, S. 183) ange- 
zogene, von ihm aber nicht näher bezeichnete Widman-dandjchrist. Auc Viele 
erwähnt bas „Schlötzlein zu Stetten, an ber Speltac liegenb, gestanden aller- 
nächst bei solchem Weilerlein an einem Wäldlein vornen auf bem ftnod m ber 
sogenannten ©chwinbhalben,3 ba man bie Gräben noch augenscheinlich sieht. 
Ob es aber bie Herren von Stetten in Hall erbauet ober bewohnt, ober o b $ 
bie anbern, so sich auch von Stetten geschrieben, innegehabt, 
sann ic jetzigerzeit noch nichts Gründliches sagen. Sie führen ein Zappen mit 
fünf Strichen eben hinüber, wie bie Einen von Noth, bas Sleinob auf bem 
Selm ist mir unbewußt."

Ganz ähnlich äußert sich bie ebenfalls aus bem Anfang bes 17. dabr- 
hunberts stammende Handschrift F 190 ber Bücherei bes historischen Weins 
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für Württembergisc Franken, Blatt 68 b, die eine Vermischung derolticher 
mit Widmanschen Chronikterten bringt. Diese Handschris gibt ihrem Tert 
über Burg Stetten an ber Speltac das Wappen der Stetten mit ben brei 
roten Beilen auf weiszem Felde bei, bas sonst Kocherstetten führt unb bas diese 
Handschrift wohl hier aus Verwechslung ober mit bestimmter Absicht unseren 
Stetten beilegt, während ber Schreiber andererseits bem Geschlecht bes 
Schlosses Kocherstetten als ursprünglich das Wappen mit ben brei roten Quer- 
halfen beifügt, ba die Kocherstetten erst durc bie Hartenau bie brei Garten 
später übernommen hätten.4 Die Haller Stetten aber führen wieder ein anderes 
Wappen, nämlich ben Fisch, ber jedoc von bem Veldnerschen Geschlecht dort 
herkommen tonnte.

Aus bem Schwanken unb ber Wirrnis biefer sonst in ihren örtlichen Be- 
schreibungen willkommenen Chronikangaben in bezug auf bas Geschlecht unserer 
©fetten sann nur Forschung auf Grund anberer Quellen hinausführen. 
$. Bauer glaubte bie urkundlich 1361 bis 1365 auftretenbe ©tammutter ber 
Haller ©tetten, Elisabeth von ©tetten, bie Gemahlin bes Haller 
Adligen Heinrich Veldner, eher bem Geschlecht ber ©tetten zu Oberstetten 
(Haldenbergstetten, Kreis Serabronn) zuweisen zu sönnen5 als ber Burg 
©tetten bei Speltach. Eine a n b e r e Elisabeth von ©tetten tritt gleichzeitig 
mit ber obengenannten in ber Haller Segenb in Snabental in Urkunden auf; 
sie ist 1366 bis 1373 Abtissin im Kloster Snabental (Wibel, I, S. 82 ff., unb 
Württembergisc Franken 9, ©. 72), unb nach Bauers Aufstellung (Württem- 
bergisc Franken 7, ©. 590) ist sie bie Tochter bes Onkels von Heinrich Veldner 
in Hall;” letzterer hatte ja bie erstgenannte Elisabet von ©tetten, bie als 
©tammutter ber Haller ©tetten gilt, zur Frau. Für bie Gnadentaler Elisabeth 
gibt nun (nach Urkunde bei Wibel, II, ©.200) ihre Mutter Agnes von 
Bretzenkeim, bie Witwe eines Wilhelm von ©tetten, ein Sut 
zu Amrichshausen an bas Kloster Snabental. Dieser Wilhelm von ©tetten 
aber läfzt sich auf bie Kocherstettener Linie festlegen, unb so führt hier eine 
Verbindungslinie über bas Geschlecht Veldner von ber Haller Stetten-Linie 
zur Kocherstettener. Weitere Beziehungen ber beiben Linien laufen über bie 
Burg Neuberg bei Talheim-Vellberg.7

Wilhelm vonGtetten, ber Gemahl ber obengenannten Agnes von 
Bretzenteim, versauft nun 1332 Süllen zu Tauberrettersheim an ben Deutsch- 
orben (Mergentheimer Diplom), tritt 1348 als Zeuge in einer Künzelsauer 
Urfunbe ber Leschens auf (Württembergisc Franken 4, 1857, ©. 187) unb lebt 
noch 1352 (Württembergisc Franken 4, ©.277, Mergentheimer Urfunbe); 
wichtig ist, daßz er 1351 in einer Kocherstettener Urfunbe als Ritter ge- 
nannt ist (Württembergisc Franken 4, ©. 198), unb zwar zusammen mit feinem 
GchwiegersohnNabanvonKirchberg, Edelknecht. Dies er Raban 
von Kirchberg siegelt 1357 für Agnes von Bretzenteim, feine Schwiegermutter, 
bie Witwe Wilhelms von ©tetten (Wibel, II, ©• 200); 1366 ist er als Gemahl 
von beren Tochter AgnesvonStetten genannt (Württembergische Bier- 
teljahrshefte, 1889, ©. 57). Diese Agnes von ©testen hatte nun ihrem Semabi 
Wilhelm Einkünfte unb Lehen aus SpeltachundKocher ft e 11 e n zuge- 
bracht: einen Viertelzehnten zu Onolzheim, zwei Teile am Zehnten zu Nieder- 
speltach, einen Teil zu Kocherstetten (Urfunbe bei ©anbei, herausgegeben von 
Gchäff-Gcheefen, Kirchberg a. b. Jagst, 1936, ©. 46). Mit biefer Nachricht ist
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die Verbindung der Kocherstetten mit den Speltacher Stetten hergestellt! Der 
GDhn Labans von Kirchberg und der Agnes von Stetten ist Conrad von 
Kirchberg, auc Kunz (II.) genannt. Er ist im Besitz des Waldteils gewelen, 
in dem die Speltacher Burg Stetten liegt (siehe oben die Chronitbelege): 13 
sitzt er als Vogt in Feuchtwangen (Württembergische Bierteljahrsheste, 1889, 
G. 58), unb 1 37 7 am 31. Mai oerfauste nac einer Arfunde im Shringer 
Archiv an bie Herren von Hohenlohe dieser Kunz II. von Kirchberg, ber Sohn 
ber Agnes von Stetten unb Enkel Wilhelms von Kocherstetten, und leine 
Sausfrau sowohl Gericht unb Kirchsatz als auc Tafern (Schenke) zu 6 ru ns 
bewarbt, sein Haus daselbst, einige Einkünfte zu Srunbelbarbt 
unb G testen halb mit Mühle unb Hof, ebenso Gülten an beiben Orten 
unb zu Niederspeltach, von einer Wiese zwei Hühner, welche im andern dabr 
Naban von Kirchberg geboren, Gülten zu Oberspeltac, bas Burgstall "0 
unb ben Vorhof zu Griffenberg (abgegangen) mit Ackern unb Bleien, 
Morgen Solz in ber Swickershalde, Nonnenberg (Neuenburg ?), Sewinden- 
halbe, bie Eichen, bas Loh, bas obere Solblob unb Horerlin, Hülten zu 
Eichenac (= Eichenau) a. b. Sagst, Dienbünde (= Dimbot), zu Gaggitatt, 
Selmshofen, Oberwinden, Weckelweiler, Zehnten zu Rufac (abgegangen) unb 
alle Güter an ber Sagst unb S p e 11 a c um 3000 Pfund. Da bie Bur 9 • 
hier feinerlei Erwähnung findet, bie Flur, in ber sie liegt, aber hier versaust 
wird so mufz diese Burg Stetten bei Sründelhardt also vor 1377 schon nicht 
mehr bestanben haben, falls es nicht bie in obiger Arfunde genannte Burg 
Griffenberg® ist, wofür aber fein Anhaltspunkt vorliegt.

Die Beziehungen des von einer geborenen Stetten abstammenben Kun II- 
oon Kirchberg in ber Segenb von Speltac hören aber mit obenerwähntem 
Verkauf noch nicht aus. 1399 empfängt er durc feine Mutter Agnes pon 
Stetten an feine Familie gebrachte hohenlohesche Lehen: zwei Seile an Eber- 
bad), ein Viertelzehnten zu Onolzheim, zwei Teile am Jehnten zu AieDer- 
1 peltac, einen Teil zu Kocherstetten. 1401 läfet er sich wieder zwei Hüter. 2" 
Sohenhardt unb ben Weiler (wohl Banzenweiler) unb ben Gee bei Srunbe = 
harbt zur Nutznieszung von Ulrich von Hohenlohe übertragen (Sandel, Scdll- 
Scheefen, Kirchberg a. b. Sagst, S. 47). 1404 befommt Kunz von Sircberg 
ben Besitz feines Bruders Fritz zu Sründelhardt (Oberamtsbeicreibung 
Crailsheim, S.296). Die Beziehungen zu Kocherstetten werden weiter ge- 
Pflegt: 1412 ist feine Tochter Margaretha bie Sattin Simons von Stetten 
(Kocherstetten). Auc Kunz des II- Sohn Adam is 1454 mit äbtlicell, 
wangischer Genehmigung für feine Sattin Petronella Zobel von Giebelitabt 
wieder im Besitz bes groszen unb fleinen Zehnten zu Stetten Dem 
Weiler, unb 1455 gestattet ihm Kraft von Hohenlohe für seine Gattin 
einen Viertelzehnten zu Onolzheim unb Zehnten zu Niederipeltad d. 0.3 
S.49, wohl nach Württembergische Vierteljahrshefte. 1889, S.60). Ob ber 
Buchenbacher Zweig ber Kocherstettener Stetten, welche nac den. Ander, 
suchungen $. Bauers (Württembergisc Franken 4,6. 197 ff.) in früher 3ei 
e i n Geschlecht mit ben Herren von Gabelstein bilbeten, durc letztere 2e- 
Uebung zu unserer Speltachgegend hat, sei dahingestellt: jedenfalls, hatten 
bie Herren von Sabelstein Besitzungen in Spelt bei Buchenbach, was eine aus- 
fallenbe Ortsnamenbeziehung zu Spelt-ac bei Gründethardt ergibt. Bon einer 
Burg Stetten an ber Speltac aber ist in all ben angeführten unb 
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ausgewerteten Arfunden nirgends die Rede. Sie mus ja auch, wie oben ge- 
zeigt, schon vor dem Ende des 14. Jahrhunderts zerstört gewesen sein. Ihr 
Ursprung liegt im Dunkel, auszer dasz ihre früheste Zugehörigkeit zur Grafschaft 
Lobenhausen-Flügelau angenommen werden darf. Wie über bem älteren Dorf 
Kocherstetten wohl im 12. Jahrhundert die Burg Stetten errichtet worden ist, 
so einst über dem Weiler Stetten am Stettbac nahe her Speltac die gleich- 
namige Burg, beren Gräben unb Trümmer bie Chronisten Ende des 16. Sahr- 
hunderts noc gesehen haben unb beren Geschlecht als mit bem Don Kocher- 
stetten zusammenhängend wir hier zu erforschen versucht haben.

Anmerkungen:
1 Württembergisc Franken 7,1867, S. 591, spricht er ebenfalls Don bem ermähnten 

Schloszhügel, „wenn er recht berichtet fei", und vermutet hier am wahrscheinlichsten 
eine Burg Stetten.

2 Der auf Widman furzende Chronist Pfarrer Glaser (Chronit Don Hall 1803) 
nimmt in feinem Anhangstert dessen Nachricht ziemlich wörtlic auf unb spricht dabei 
Don bem an ber Speltac gelegenen „Burgstall, Stetten genannt". Dessen Besitzer 
hätten aber nicht bas Wappen ber Stetten Don Kocherstetten, sondern fünf schmale 
rote Querbalken im silbernen Felde geführt.

3 Hier ist ber Flurname richtiger gegeben: Schwindhalde Don „schwinden" her- 
geleitet, das ein Noden bes Waldes durc Abschälen ber Bäume bebeutet hat; vgl. 
den Ortsnamen „Gschwend".

1 Von $. Bauer (Württembergisc Franken 33, 1855, S. 168) als Irreführung 
abgelehnt.

5 A. a. 0. S. 182 unb 183; Gmelin, Höllische Geschichte, 6. 306, glaubt Bauer 
dahin zu verstehen, das er diese Elisabeth auch ernstlich für Stetten an her Speltac 
in Betracht zieht.

6 Des Heinric Leibner des Alteren, ber 1307 in Urkunde genannt wird.
7 Die Burg Neuberg erhielt 1376 ber Bruder Don Kunz II. Don Kirchberg, 

Fritz, als eröffnetes Lehen Don ’falzbayern. Peter Don Stetten, der Sohn ber Galler 
Veldnersgemahlin Elisabeth Don Stetten, heiratet 1386 Brida von Nipperg (Neu- 
borg; Württembergisc Franken 4, S. 175). Die Neuenburg (Neuberg) ist ferner dar- 
gestellt in ber Nacknitzschen Handschrift ber Widmanschen Chronit (aus bem Anfang 
bes 17. Jahrhunderts ftammcnb, Bl. 185) als Phantasiegemälde in gleicher Landschaft 
zusammen mit unserer Burg Stetten bei Gründelhardt unb ber Flügelau. Flügelau 
unb Lobenhausen gehören wohl demselben Geschlecht an, unb bie Herrschaft Loben- 
hausen hatte als Dienstmannen auc bie ritterlichen Herren Don Kirchberg. Diese 
hatten Besitz in unb um Hründelhardt, Stetten, Ober- unb Unterspeltach, ®reiffen= 
berg (abgegangen) unb Appensee als Sobenbaufener Lehen (5. Bauer, Württem- 
bergisc Franken 8, S. 553). Stetten an her Speltac muß somit alter flügelauischer 
unb lobenhausenscher Besitz gewesen fein.

8 Heiratsbeziehung ber Lsc mit einem anbern Geschlecht Stetten schon 1324: 
1312 Derfauft „A. dicts. de Steten, filia Henrici dicti Strutz militis de Oberbach 
c. cons. Gernoldi filii sui" Hüter bei Herrieden in ber Feuchtwanger Gegend (Reg. 
boica V, 228). Die wiederverheiratete Witwe dieses Gernoldus be Steten erscheint 
wohl (Reg. boica VI, 1939) 1324 als Suta Don Stetten, Frau bes Conrad Lesche, 
mit brei Söhnen „Don Stetten". Eine Schwester dieser Brüder tonnte (nac H. Bauer, 
Württembergisc Franken 7, 590) bie Elisabet Don Stetten, Frau Don Heinrich 
Veldner, Stammutter ber Haller Veldner-Stetten gewesen sein. 1387 befinbet sich 
Roszfeld (bei ber Flügelau) in ben Händen eines Hans Don Stetten (Reg. boica X, 
267), bann Conrad Senfts.

9 Die Griffenburg könnte bod) wohl ber „Schloszbuc" an ber Speltac ge- 
wesen fein; bie urkundliche Bezeugung eines Vorhofs ber Sriffenburg würde mit ber 
Tatsache eines vorhandenen Borhofs bes „Schloszbuc" an ber Speltac (siehe Abb. 
S. 211) übereinstimmen.



211

Der „Schlosbuck" an der Speltac
Von 3. Fischer (Crailsheim)

Zwischen der Speltach, einem linsen Nebenflüßen der Sagst oberhalb 
Crailsheim, und dem noc kleineren Betzendac erhebt sic am Ende eines sonst 
ouslaufenden Höhenrückens eine künstliche Erdaufschüttung von rund 20 m im 
Quadrat, bie von den Leuten als „Schlogzbuc bezeichnet wird. Daß hier tat- 
sächlich einmal eine Wasserburg gestanden hat, ergibt sic nicht nur aus ben 
wenigen noc erfennbaren Gräben unb Erdaufwürfen, sondern auc aus dem 
angrenzenden Flurnamen „Burgstadel", bas ist Burgstall ober Burstel, wie 
bas Volt sagt.

Nord

12
00

Ein solch auffallenber Hügel im flachen Wiesengelände hat die Bauern bet 
Umgebung zu allen Zeiten beschäftigt. Einmal tnüpft sich eine Schaßgrdber- 
geschichte an ben „Schloszbud" (Heben unb Verschwinden des Echaßes); lobann 
aber hoben diese Trümmer einer vergangenen Zeit in ber fteinarmen Mips- 
mergelschicht als willkommener Steinbruch gebient. Sm Sahre 1811, als. die 
Betzenmühle neu erbaut tvurbe, wurde ber Hügel planmäßig nach 2 auiteinen 
durchwühlt. Der spätere Besitzer hat das rückwärtige Gelände, bie etwa 
80 X 40 m grosse Vorburg, eingeebnet, ber Vater des jetzigen hat weiter 
planiert, unb ber jetzige Besitzer, Schuhmachermeister Cläjsing von ©rünbeU 
barbt, wollte schon vor Fahren bie Einebnung zu Ende führen.

Da Herr Glässing ber Heimatforschung grosses Verständnis entgegen- 
brachte wartete er mit bem Abgraben bes Schloszbucks solange ju, bis wir im 
Februar b 3. einige schöne Tage benützen tonnten, um ben obersten Sell IDTg- 
faltig abzuheben unb ben Wall unb ©raben nach Mauerresten zu unteriucen. 
Das Ergebnis war unbefriebigenb; in bem fast 40 m langen, 50 bis 80 cm 
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hohen und etwa 2 m breiten Wall auf der Südseite waren feine (Steine zu 
finden. Auc die erhoffte Umfassungsmauer auf der Innenseite des durch- 
jchnittlic 2 m breiten Grabens fam nicht zum Vorschein. Dagegen beförderte 
gleich her zweite Sag drei (zerbrochene) Wölbtöpfe eines Kachelofens, ver- 
schieden mittelalterliche Scherben unb Ziegelstücke ans Tageslicht.

Im April führten wir bie Grabung zu Ende. Leider gelang es nicht, einen 
vollständigen Grundrisz ber ehemaligen Burg aufzudecken; auf ber Westseite 
famcn überhaupt feine (Steine mehr zum Vorschein; in ber Mitte unb auf ber 
Ostseite bagegen lagen viele unzusammenhängende Steinbrocken, mit Ziegel- 
stücken unb Kohlenresten vermengt, umher. Die wenigen aufgedeckten Grund- 
mauern hatten eine Stärke von 50 bis 80 cm. Die einzelnen Steine (meistens 
Kiesel-, seltener Schilfsandsteine, im Volksmund Wald- unb Feldsteine genannt) 
waren durchschnittlich 50 cm lang unb 40 cm breit. Ihre Form war ziemlich 
unregelmäßig. Hie unb ba war bie Arbeit des Steinhauers deutlich zu ex- 
fennen, unb ber verwendete Mörtel aus weißem Sand unb Kalf biente wieder- 
holt als Leitspur für ben Zerlauf her Mauern. Einen Surrn ober Bergfried, 
ber doc am ehesten auf ber Ostseite gegen bie alte (Straße hin zu erwarten 
gewesen wäre, sonnte man nicht feststellen.

Auc von ben übrigen Räumen war ber ursprüngliche Zwed nicht einwand- 
frei festzustellen, ba bie Mauerreste gar zu spärlich waren. Nur an einer Stelle 
erfannte man bie Bestimmung genau: es war bie Herdgrube von 2,50 m 
Länge unb 1 m Breite; etwa 40 cm tief war sie mit Kohlenresten, Asche unb 
Abfallstückchen, vor allem Ziegel- unb Scherbenresten, ausgefüllt. Die vielen 
Gefätzreste waren durchweg grauschwarz gebrannt; Stärke 3 bis 4 mm. Kein 
einziges größeres Stüc war barunter; bie meisten waren 2 bis 4 cm groß, von 
einfachem Profil unb flachem Rand. Münzen, Eisenstücke, Waffen usw. tarnen 
nirgenbs zum Vorschein. Betzenmüller Schwarz erwählte, baß man etwa in ben 
80er Jahren viereckige Münzen (Brafteaten?) gefunben habe; über bas nähere 
Aussehen unb ben Verbleib sonnte er feine Auskunft geben. — Da vor einer ber 
cufgedeckten Mauern ziemlich Kohlenreste unb mit Kohle vermischte Erde lag, 
ist mit ber Möglichkeit zu rechnen, baß bas betreffenbe Gebäude einst abbrannte.

heute ist von bem Schloszbuc nicht mehr viel zu sehen; bie wirtschaftliche 
Notwendigkeit hat über bas geschichtliche Zeugnis gesiegt. Für den Heimat- 
verein Crailsheim galt es, aus dieser unvermeiblichen Sage ben bestmöglichen 
Nutzen zu ziehen. Aus diesem Grunde gab er einen kleinen Beitrag; auch bie 
Gemeinde Gründelhardt stellte einen Mann zur Arbeit; so formte ber daupt- 
zwed ber Planierung mit Fug unb Recht hinter ber geschichtlichen Forschung 
zurücktreten. Am Schluß nahm Herr Vermessungstat a. D. Nic eine genaue 
Vermessung vor, so baß wenigstens ein Seil des früheren Bilbes sestgehalten 
werben sann.

In ber Beschreibung des Oberamts Crailsheim von 1884 unb nach ihr im 
„Königreich Württemberg", III. Band, und im Heimatbuc Crailsheim wirb 
ber „Gchloszbudt" als bie 1377 erwähnte ©riffenburg angesehen. Die 
Reihenfolge ber in ber Alrkunde aufgezählten Besitzungen unb bas Ber- 
schwinden des Flurnamens (im Gegensatz zu ber als Flurname erhaltenen 
Nauenburg bei ber Betzenmühle) ließen mic halb Zweifel an dieser Gleich- 
setzung hegen. Bei einer planmäßigen Durchsicht des Wirtembergischen Ar- 
fundenbuches fanb ic im 2. Banbe, Seite 139, eine Arfunde, bie mit unserem
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Gchloszbud aufs engste zusammengehört. Sm Sahre 1162 beurkundet Abt Kraft 
von Lorc die von Cuno von Attenhofen (Btinkofen) geschehene Schenfung 
zweier Leibeigener. Kuno übergab sie in die Hände Herzog Friedrichs (etter 
Kaiser Friedrichs I., auc von Nothenburg genannt); dieser ließ die. beiden 
Leibeigenen durc seine Edelfreien (liberi homines) Mangold von Laichingen 
und Gumbert vonGpeltac (Gumbertus de Spelte)1 dem Kloster zustellen. 
Als Zeugen der pünktlichen Ausführung unterschrieben lauter Gmünder Bürger.

Sofort erbebt sic die Frage: Wo hatte dieser Gumbert von Speltac seinen 
Wohnsitz? 3n Ober- ober Anterspeltac ober an irgenbeiner Stelle im 
Gpeltachgrund? Anter-, früher auc Niederspeltac benannt, scheidet aus ber 
Betrachtung aus, ba es noc nie eine eigene Pfarrei unb Kirche hatte wie 
Oberspeltach. In Oberspeltac ist sein Adelssit zu finden. Sm Speltachgrund 
aber ist unser „Gchloszbuck,, bie einzige Stelle einer ehemaligen Burg. Es war 
eine Wasserburg zwischen bem vor ber Bachregelung 1927 unmittelbar vorbei- 
flieszenden Betzenbac unb ber etwa 50 m entfernten Speltac. Da bie Burgen 
befanntlid) nicht wahllos in bie Landschaft hineingebaut wurden, sondern stets 
einen militärischen Zweck hatten, so ist bie Aufgabe ber Speltacburg leicht zu 
erraten: Sie hatte in ber Stauferzeit ben Übergang über ben sumpfigen Hpeltach- 
grunb zu überwachen. Ob diese Wasserburg etwa schon im ersten Sahrtaujend 
entstaub wie bie benachbarte Flügelau, vermag ic nicht zu beantworten.

Der Bachname Speltac wird uns ohne weiteres verstäubt ich, 
wenn mir von ber Stelle des „Schloszbucks" ausgeben; bie Burg lag an einem 
„Spalt” ober einer Gabelung bes Baches; möglich ist, das oberhalb ber Burg 
ber Bac gespalten, b. h. abgezweigt mürbe.2 Zwischen bem Höhenrücken unb

1 Das Württembergische Arkundenbuc beutet ben Ort Spelt (e) auf Sveltac 
im Kreis Crailsheim. Sier ist baran zu erinnern, das bei Buchenbac (Kreis Xunzes- 
au) am G p e [ t b a c ehemals ein Weiler Spelt (1344 genannt, bei Bernds- 
hofen-Buchenbach, in ber Sagstberger Zent: siebe Württembergijc granten 184 
S. 38 unb 51) gelegen hat. Der nicht häufige Name ® u mP c r t findet sich 1105 
bei Gumprecht von Buchenbac (Württembergisc Franken 8,174).

Das Crailsheimer Vfarrbuc von 1480 (zum Teil veröffentlicht in Württembergisc 
Tranten 10,42) nennt im Zusammenhang mit ber Kirche von Onolzheim und ben 
Herrn von Beuerlbac (ewrlpac) auc einen Bartholomäus, Canonicus in © p a 11 
(wohl Oberspeltach). ,

Ein Angehöriger eines 6 e s c l e c t s S p e 11 a ce r zahlt 1389 un).13 961 Sall Gtadtsteuer (Fr. Berger, Sailer Familiennamen, S. 424) auc 1430 unb 1444 
weitere Angehörige dieses Geschlechts, 1475 ein Connt Speltacher (o. d.Morerii. 
bann 1493 mit seiner Hausfrau durc das Salier Franziskanerfloster einen Sabrtag 
verschreiben läszt für sich, feine Eltern Hans Speltacher und Adelheid und, alle feine 
Geschwister unb alle, bie aus bem Geschlecht verschieden sind Qegelten Des Salex 
Franzistanertlosters, Württembergisc grausen, Neue Solge 4,44). Sm, Sabre,1494 stiftet dieser Konrad Speltacher bie sogenannten Almojenfcbusseln (2ö. ®erman 
Chronit von Schwab. Sall, 6.99). Noc 1591 erscheint unter den Fermöalicen in 
ben Haller Gteuerlisten ein Paul Speltacher in ber Gelwinger Sasse (Bü ttembergiscb 
grauten 8,201). (Schriftleitung.)

2 Andere Deutungsmöglicht eiten bes Bachnamens Speltac sind: 1. Aus © palt, 
G p e 11 = 3 a u n ft e d e n aus gespaltenem Holz (Buc, Oberdeutsches Slurnamen- 
buch, 6.262). Gpeltac wäre bann das bannt umzäunte Wasser oder das damit ab- 
gebämmte, ähnlich wie ber Rauhen- und. Glattenzainbac, (Kreis Sai Iborg, seinen Namen von ben Zainen, ber torbartigen Alferbefestigung bekommen hat. 2. Bon at- 
hochbeutsc „spilban" = ausgieszen (Buc, Oberdeutsches Slurnamenbuc, 
6 263) (Schriftleitung-)
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der Borburg zieht sic ein tiefer Graben hindurch, der erst in den letzten Sahr- 
zehnten zu einem Weg ausgebaut wurde. Von der Burg Speltach, wie mir 
jetzt ohne Zögern sagen dürfen, wanderte der Name bachaufwärts nac Ober- 
speltac unb abwärts nac Anterspeltach.

Wo aber ist bie Sriffenburg zu suchen? Bevor bie Flurnamen unb 
bie Urkunden des Bezirks noc nicht planmäßig untersucht sind, sind mir auf 
Vermutungen angewiesen. Der Name Griffen- lebt vielleicht weiter in Reifen- 
hof; ber Wegfall des G macht allerdings sprachliche Schwierigkeiten. Die 
Reifenmühle liegt an bem alten Weg, ber vom Burgberg über Speltach, 
Stetten, Honhardt unb Eckarrot nac Sagstzell führt. Sichere Spuren einer 
Burg finb nicht vorhanden; ber Name ber „Birkwiesen" oberhalb des kleinen 
Sees sonnte freilich leicht aus „Bürgwiesen" entftanben fein.

Aus ber Arkunde von 1162 ergibt sic noch ein Anhaltspunkt über ben 
Stand des Gumbert. Er wird über homo genannt, gehörte also nicht zu ben 
Freien schlechtweg, sondern ba ber Ausdruc über homo gleichbedeutend mit 
vir nobilis ist, haben mir es mit einem Edelfreien zu tun. Als solcher 
ftanb er über ben Dorfadligen unb Ministerialen, aber unter ben Grafen. Der 
Grafentitel mürbe bamals noch ben älteren Söhnen Vorbehalten; bie jüngeren 
mürben Edle ober Edelfreie genannt. Welchem Geschlecht er angehörte, ob er 
mit ben Grafen ber Flügelau vermanbt mar, läszt sic nicht ausmachen. Durc 
feinen Vornamen ©umbert meist er auf ein fränkisches Geschlecht; bcnn Sum- 
bert ist ein ausgesprochen fränkischer Name, ähnlic mie Burthardt; ber heilige 
Gumbert mar Graf von Rothenburg unb Gründer bes Venebif'tinertlofters 
in Ansbach.

Auc Abt Kraft könnte feinem Vornamen nach zu ben Grafen von Flügelau 
ober Lohr gehört haben.

Weitere Zeugnisse für bas Bestehen eines Adelsgeschlechts von Speltac 
fanb ich nicht. Ob bas Geschlecht mit Gumbert ausgeftorben ist, etma 1167, 
als auc Herzog Friedric von Nothenburg ber tückischen Seuche in Otalien 
erlag, — mer weis es? Auc ber Ort Speltac erscheint vor 1300 nicht 
sicher. Zwischen 1254 unb 1261 nimmt Papst Alexander IV. bas Zisterzienser- 
flofter Lichtenstern mit allen feinen Besitzungen in feinen Schut; unter ben 
zahlreichen Gütern feien genannt: Lustenowe (= Marttlustenau?), Steina 
(im Oberamt Serabronn), Hall, Vogelsberg unb Buchenovve (bei Kocher- 
ftetten), vor allem bie villa que nominatur Speluch; dieses rätselhafte Wort 
helfet in ben Kopialbüchern bes Klosters „Speltach"; das bamit unser Speltac 
gemeint sein mag, ergibt sich nicht nur aus ben Gütern in Lustenau unb Hall, 
sondern auch aus ben Zeugen bes Kopialbuchs um 1500, mo Arnold von Tyer- 
bürg, Conrad von V e 11 e b e r g, Snfrid unb Conrad von Enselingen, Conrad 
von Tyerbach, Conrad unb Snfrid von Hesental, Friedric von Vilriet u. a. 
genannt finb.

Wer bie Geschichte einzelner Sippen ober Adelsgeschlechter schon verfolgt 
hat, ist über ihr plötzliches Auftreten unb Verschwinden nicht erstaunt. Die 
Namen selber maren im 12. Jahrhundert noc in ber Entwicklung begriffen. 
Mit bem Wohnsitz ober Erbsit wechselte ber Familienname häufig. Damit 
aber rückt ber wichtigste Vnhaltspunft für bie Beurteilung eines Geschlechtes 
ins Licht ber Ungewiszheit, ja in völliges Dunkel.
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In ähnlichem Halbdunkel liegen die Schicksale der Orte und Burgen. Bon 
vielen Burgen sind uns nur die Namen erhalten, aber ihre genaue Lage ist 
uns unbefannt. Von anberen wissen wir wohl bie Sage, aber einen Namen 
fünbet uns feine Urkunde unb feine Voltserzählung. Von ber Burg Speltac 
wissen wir nicht, wann sie erbaut wurde unb wie lange sie militärischen ober 
landwirtschaftlichen Zwecken biente. Sicherlich war sie noc bewohnt, auc als 
bas Geschlecht Gumberts ausgestorben war. Sie mag als Erbe an bie Grasen 
oon Flügelau (zurück)gefallen sein. Insofern stimmt es, wenn von Oberipeltac 
gesagt wird, es sei altflügelauischer Besitz. Aus den aufgefundenen 3iegel- 
stücken unb einigen Ecstücken von Ofenkacheln läszt sic vielleicht ber Schluß 
ziehen, bafe bie Speltachburg noch im 14. (15.?) Sahrhundert bewohnt war. 
Ob sie in ben Städtekriegen, etwa 1379/80, ober später niebergebrannt wurde, 
ober ob sie als baufälliges Schnakenheim zugunsten ber gesünder gelegenen 
nahen „Rauenburg” ausgegeben wurde, muß zunächst bem Reiche ber Ber- 
mutung überlassen bleiben. Vielleicht lassen sic aus alten Salbüchern unb 
Verfaufsurkunden noc einige sichere Anhaltspunkte gewinnen, um bas Dunkei, 
bas noc über so vielen fragen ber Heimatgeschichte ruht, ein wenig aufzuhellen.

Ton Der Burg Rayzenftein bei Langenburg
Von G. Kost

Auf ber Salhöhe rechts über ber Bags im langenburgischen Gebiet, ober- 
halb Hürden, zur Markung Bächlingen gehörig, erinnert ber Flurname 
Katzenstein heute noch an eine alte, abgegangene Burg dieses Ramens, 
von ber unsere Landes- unb ortsbeschreibenden Werke, bie Oberamtsdeichreibung 
des Kreises Gerabronn vom Sahre 1847, bas „Königreich Württemberg von 
1906, bie Kunst- unb Altertumsdentmale von 1907 unb das Gerabronner 
Seimatbuc von K. Klinger von 1930 nur eine kurze Erwähnung bringen, 
während bet Heimatforscher $. Bauer sie als längst verschwundene Burg 
nennt (Württembergijc granten 8, S. 171). Die Oberamtsbeschreibung von 
1847 traf noch Steinhaufen an ber Stelle früherer Gemäuer an ( 299) unb 
weiß aus bem Volksmund als einzige örtliche Spur ber einstigen Burgherren 
nur eine 6 a g e zu berichten. Ein Ritter von Katzenstein habe einst beim Sano 
in Bächlingen an einem bortigen Bauernmädchen so grossen Gefallen gefunden, 
dasz sie sich bei ihm eine Gunst ausbitten bürste. Daraus habe das Addcen 
bie Freilassung ihres väterlichen Gutes begehrt. Diese Befreiung von ber 
Zehntpflicht sei bem Ritter zu weit gegangen, doc habe er ihr fugestanben, 

statt des Zehnten vom Ertrag nur ben breifeigsten Teil zu reichen. Jieles 
Recht soll noch bis zur Aufhebung ber Zehntpslicht bestanden haben Ober- 

omtsbeschreibung, S. 299).
Bei genauerem Nachsehen lassen sich doc aber die einstigen $ e r re n P o n 

Katzenstein auch geschichtlich nachweisen. Sm Sahre 10.99 übergab Biicof 
Grbar von Würzburg (aus bem Notenburger Grafengechlecht) bem Kloster 
Amorbach bie Kirche zu Heilbronn (B..B. I, 313). Unter ben Zeugen dieser

1 Stuf bie Möglichkeit einer Erklärung dieses Flurnamens aus althocdeutic 
gahoti" im 16. Jahrhundert als „Gagatz" für „Steilhang im Württembergiich- 

gränfiseben belegbar, im nächsten Her von „BBürttembergijc Franken wird verwiesen.
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Urkunde erscheint neben Heinrich von Rotenburg, Sotebold von Henneberg 
und Goswin Don Mergentheim auc unter den ingenuis (Freigeborenen) ein 
Odelric Don Kazzenstein. Erst dreihundert Sahre später erscheint 
der nächstgenannte dieses Geschlechts als Shanniterkommentur in Hall. Dort 
gestattete Otto Triller zu Hall diesem Albrecht zu Katzenstein als
Sohanniterkommentur und dem Sdhanniterhaus in Hall einen Fuszpfad über 
einen Acker (Württembergisc Franken 9, S.370). Dieser Sohanniterkommentur
Albrecht Don Katzenstein wird im Sahre 1311 nochmals genannt (Württem- 
bergisc Franken 8, S. 282). Als letztgenannter dieses Geschlechts erscheint 
endlic ein St. Herdegen Don Katzenstein in einem Mitte bes
14. Jahrhunderts geschriebenen Anniversarienbuc ber Deutschhauskapelle zu
Mergentheim in einem etwas späteren Eintrag (Württembergisc Franken 6, 
S. 87). $. Bauer spricht (Württembergisc Franken 8, S. 171; 1868) die An- 
sicht aus, dasz bie „irgendwie zerstörte Burg Katzenstein auf die bequemere
Spitze Des Langenbergs" verlegt worden fein tönnte unb das bie Nachkommen 
ber 1099 erwähnten Alric von Katzenstein bie Edelherren Don Langenburg 
feien, welche in ben Jahren 1201 bis 1232 urkundlich fafzbat werden. 3m
Bahre 1253 treten bereits ritterliche Dienstmannen bes Namens Don Langen- 
bürg auf statt ber vorerwähnten (Württembergisc Franken 8, S. 171). Nac 
bem Nachweis ber Herren Don Katzenstein bis ins Ende bes 14. Jahrhunderts 
ist Bauers Annahme unwahrscheinlich geworden.

Ein Fund aus bem Bärensteiner Burgschutt, ber im November 1935 
non einem Schüler gemacht wurde, deckt sic mit ber Annahme, daß bie 
Herren Don Katzenstein im 14. Jahrhundert ihre Burg 
n o c besessen haben. Der gefunbene, grosze eiserne Schlüssel zeigt 
gotische Formen (Aufbewahrungsort: Heimatmuseum Gerabronn).

Deuentdeckte Grabstätten in Der Tohanniskirche zu Crailsheim
Von Wilhelm Frant (Crailsheim)

Die Shanniskirche zu Crailsheim, bie auf einem steil gegen bie Sagst bin 
abfallenben Keuperhügel steht, gibt nicht nur baugeschichtlic manches Rätsel 
zu lösen auf, auc ihr Boden, ben ihre grauen Mauern umschliegzen, birgt eine 
Fülle Don Geheimnissen. Anläszlic ber Grabarbeiten im November 1933, bie 
durc bie Einrichtung einer Warmluftheizung bedingt waren, gelang es, ben 
dichten Schleier etwas zu beben.

Die Arbeiten begannen mit bem Abheben bes Bodenbelages, ber aus 
Sandsteinplatten bestand unb bei ber großen Erneuerung von 1852 unb ff. 
gelegt worden war. Darunter tarn nun ber frühere Kirchenboden zutage, ber 
in feinem größten Teil aus Grabplatten beftanb. Die baran sichtbaren Ab- 
schleifungen zeigten deutlich an, wo unb wie start ber Boden begangen war. 
Einzelne waren so start abgegangen, das eine Entzifferung unmöglich war. 
Die Aushebung ber Baugrube wurde in zwei Abschnitten durchgeführt. Zuerst 
ber Teil südlic ber Kanzel. 3n diesem Abschnitt fanb man, unb zwar schon 
mit ben ersten Spatenstichen beginnenb, die Skelette von ungefähr 20 Menschen. 
Bis auf sechs, einzeln feststellbare, Grabstätten, fanb man bie anberen Knochen- 
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refte in verschiedenen Höhen teils einzeln, teils auf dem Haufen liegend vor. 
GD waren 3. 3. unter dem Denkmal Heinrichs von Crailsheim eine "enge 
Knochenteile ganz dicht an ber Fundamentwand. Man hatte den Eindrud, d 5 
Wären sie mit einem Korb auf einen Haufen geschüttet. Auc die Scherben 
eines mittelalterlichen Tongefätzes fanb man. Ein Schädel fiel auf burc feine 
unnormal kleine Form, während zugleich die Ktnochenplatten bes Hinterhauptes

bie Stärke von annähernd 2 cm hatten. .
Im nordwestlichen Teil dieses Bauabschnittes lagen drei, mit Grabplatten 

versehene, Grabstätten. Unter ber nördlichsten Grabplatte, auf der weder ein 
Zeichen noch eine Schrift festgestellt werden tonnte lagen in Erbbegräbnis 
4 Tote Dicht baneben, unter ber zweiten Grabplatte, beren Maßze 95.2180 cm 
waren unb in beren Mitte ein Kelc eingehauen war, fanb man in ErDbegrdb- 
nis einen Toten. Die britte Grabplatte war wohl ganz, aber zum 4 eil abge-
laufen. Von ber Randbeschriftung tonnten bie Worte: . • • Kralsham geb. von 
Gundels ... einwandfrei gelesen werben. In ber Mitte waren die Wappen 
ber Familien von Crailsheim unb Gundelsheim angebracht, die noc lehr gut 
erhalten waren. Auc bie Reste eines Tatums . . Sanuar •: waren 2" elen, 
ebenso ber Gchriftschluß ... ber got genab .. Unter dem Stein trat bann eine 

sehr gut erhaltene, mit einem Gewölbe überdachte Einzelgruft 3 9 e$ eim öffnen derselben ergab sic folgendes Bild: inmitten ber ©ruft lag pollstänbig 
unberührt ein sehr gut erhaltenes Skelett. Es schien, wie wenn es im Sauce 
rotbraun gebeizt worben wäre. Es fiel durc das tadellos erhaltene Gebiß 

besonders auf. Das $0lz bes Sarges lag zu schwarzer Erde verfallen rings um 
bie Tote. Die Gruft selbst war aus handgebrannten Ziegeln, sogenannten 
Feldsteinen, erbaut unb hatte bis zum Gewölbansat eine Hohe von 105 ent 
Has Innere derselben war mit Kalkputz versehen unb machte den Einbrud 
eines frisch getünchten Raumes. Wie später durc den Freiherr Surt von 
Crailsheim in Hornberg mitgeteilt würbe, handelt es sic bei ber Soten um 
Qnna von Crailsheim, geb. von Gundelsheim. Diese war die Gattin bes Ober- 
amtmanns Wilhelm von Crailsheim. Die Che wurde 1486 geichlofien. der 
Jobestag ist nicht besannt, bürste aber vor 1500 liegen.

Am Bautörper ber Kirche wurde folgendes festgestellt: Die Fundamente 
bes Seitenschiffes bestehen aus unbehauenen Kalfsteinbroden, die mit,sd sZ 
mörtel vermauert sind. Sie erreichen eine Tiefe von 2,85 m und stehen biet 
auf blauem Keupermergel auf. Die Stärke derselben konnte nicht einen DireI 
festgestellt werben. Die östliche jedoc springt unter ber Hochwand gegen Die 
Haibfäule bin im Fintel vor unb ist an ber Gäule um 20 cm stärker als Die 
barauf ruhende Hochivanb. Gleichjam als nördliche Grenze des ersten Bau: 
abfebnittes fanb man bann eine Grundmauer, die sich unter den Fäulen bes 
Mittelschiffes hinzog. Diese Mauer erreichte bei einer Breite von 125 cm 
Tiefe von 170 cm. Gie beftanb aus sorgfältig behauenen ©anbfteinquabern 
war säuberlich nach bemWtmafc gemauert und ruht aus einer binnen gscbidx 
Lehm, unter ber sic blauer Keupermergel befindet. Sie lebt, sic nac ' 
zu fort unb bilbet bas Fundament ber Säulen bes MittelichifTes.

Im zweiten Bauabschnitt, ber sich nun von ber Kanzel bis ju Demi ©es ubl 
beim Gatramenthaus erstreckte, wurde dieselbe Mauer wieder festgeftellt, un 
war Siebt sie sic hier in westöstlicher Richtung hin unb verläuft unter bei 

dborftufen. Die Siefe beträgt hier ebenfalls 170 cm, bie Breite sonnte nid)
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festgestellt werden. Auc in diesem zweiten, etwas gröszeren Bauabschnitt 
wurden ungefähr 20 Tote festgestellt. 8m einzelnen fand man unter einer un= 
beschrifteten Steinplatte, auf der der Kanzelfusz ruhte, in Erdbegräbnis einen 
Toten, jedoc in Ostwestrichtung liegend, vor. Dicht daneben (nördlich) fand 
man den Grabstein des Dekans Georg Wolfgang Wenner, der am 31. Dezember 
1662 gestorben war. Dieser Stein deckte ein ummauertes Einzelgrab, bas aber, 
entgegen ben Vermutungen, nicht unberührt war. Man fand barin dicht unter 
bem Stein einen Schädel mit Knochenresten unb in einer Tiefe von 120 cm 
weitere 4 Schädel mit anberen Knochenresten. Anschlieszend lag ein Kinder- 
grabstein aus Alabaster. Er mar zum Teil erbalten. Man sonnte darauf lesen:
Heinric v. Sc ... geb. ... 1638 gest. 28. Suli 1639. Sm Grab selbst sanb 
man nur ben Kinderschädel. Davor (westlich) lag eine Grabplatte, bie fast 
gänzlich abgelausen mar. Nur zwei Wappenreste maren noc mabrnebmbar.
Unter bem Taufstein in 60 bis 70 cm Tiefe lag roieber ein vollständiges
Skelett. Nördlich davon, bis zur Baugrenze, lagen bann in einer Reihe brei 
gut erhaltene Grabmäler, alle mit ben Wappen ber Steinhäuser von Neiden- 
fels unb ber Senfte oon Suhlburg, barunter ber ber zweiten Gemahlin Anna 
geb. S. von Suhlburg des Heinric Steinhäuszers oon Neidenfels, ber im 
Chor ber Sphannisfirche begraben liegt. Unter bem brüten Steinhäufzerschen
Stein sanb man in einer Tiefe Don 140 cm ein vollständig mit gelöschtem Kalf 
übergossenes Skelett, bas aber, ba es hart an ber Baugrenze lag, nur noch zum
Teil herausgenommen mürbe. Dieses Feld muß oft umgegraben morben fein, 
benn man fand allenthalben Mauerreste oon ©rüsten, bie meistens an bie
Grundmauer unter ben Chorstufen angebaut maren. Sn ber Mitte dieses Bau- 
abschnittes westlic des Wennerschen unb des Kindergrabes fielen bem Bau 
noc zwei gut erhaltene ©rüste zum Opfer, bie unter Anwesenheit mehrerer 
offizieller Personen geöffnet mürben. Sn beiben ©rüsten maren bie Särge 
noch einmanbfrei erhalten, menn auc auseinandergefallen. Sn ber südlichen 
lag ein Leichnam, bekleidet mit einem langen schwarzen Talar unb einer Hals- 
franse. Nac einer halben Stunde aber maren bie Stoffe in Nichts zerfallen, 
nur eine Perücke, bie aber noc reifefest mar, sonnte herausgenommen merben. 
Sn ber zweiten ©ruft (nördlich) lag eine vermutlich weibliche Leiche, bie mit 
einem braunen Kleid bestattet mar. Seidenmaschen (braun), bie das Kleid 
zierten, sah man oom Hals bis zu ben Füszen, dieselben maren noc gut er- 
halten. Während nun bie gefunbenen Knochen in beiben Bauabschnitten tadel- 
los erhalten maren, fand man bie Schädel in ben beiben letztgenannten ©rüsten 
vollständig zersetzt als weisze Kal gebilbe auf, bie bei ber Berührung zusammen- 
fielen, während bie übrigen Knochen über unb über mit eigentümlichen Kristallen
besetzt maren.

Die Skelette lagen alle in einer Tiefe oon 120 bis 150 cm oon ber Ober- 
feite ber ©rabplatten aus gerechnet. Festgestellt wurde, daß sic bie Grab- 
statten nach Westen unb nac Norden hin meiter ausdehnen. Sn zwei ange- 
schnittenen ©rüsten mürben bie ©ebeine ber Toten mieber niedergelegt.

Der Boden ber Sohanniskirche stellt ein großes vielgepflügtes ©räberfelb 
bar.
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Buchbefprechungen
Jon bet ichwäbisch-fränfischen Stammesgrenze um Sagst und Kocher. Bon 

perprachlichen Seite aus ist diese Frage erneut behandelt worden vom 
besten schwäbischen Mundartkenner, Professor Dr. Karl 3 ohnenberger, 
in ben Württembergischen Sahrbüchern für Stati ” 
Landestunde 1932/33, 6.18—57, mit 1 Karte. (Ericienen 1935 im

Verlag Kohlhammer.)
ISobnenberger stellt bar auf Grund umfassend zusammengetragenen Anteriucungg- 

stoffes befonbers ber heute genügend ertennbaren Erscheinungen in Laut- und 8 lerions- 
qeltaltunq ber beiben gundarten unb auf Grund einiger besonders cusfübrenswerter 
Srieeinunaen ihres Wortschatzes. Die Darstellung ist sowohl beschreibend als au. 
SET81b71188 erflärenb. Wie besonders durc bic schwäbischen und frän h ichen Baut- 
unterschiebe sic ergebenben einzelnen Sprachgrenzlinien fallen in iht er, 9PReR 
Jebbeit in unserem Gebiet auf engen Raum zusammen, zum Teil vereinigen sie lic 
haar insemem Saupt-Grenzstrange, ber sic von Weipertshofen (5km öftlic der 
NA4 bis Obersontheim an ber Buhler erstreckt. Die Fortsetzung bilden im Osten 
807" BeelitranEe, ein Torblicher zwischen Neustädtlein unb Wäldershub, ein mittlerer 
Swsiser Ebenstem unb watzenbac fatholiic, ein üblicher zwider,” Schen 
tatholisc unb Ellenberg, im Westen zwei Grenzstränge, ein .nördlicher 3m"deB 
918belb2cb-Sirschfelben unb Gutendorf unb ein südlicher zwischen Unterrot uni 
oiEren" Je gurrparot unb um Gaildorf laufen noc Grenslinien cinaglney,out 
unterschiede. Der Verfasser stellt übrigens Unterschiede in der Ausiprae mehr um 
unb ber Sünderen fest, 3. B. in Honkling, wo das lungere Geichlecht mebr jum UEw&biczen übergebt (siebe Seite 37 bei Bohnenbergev) ferner Bwejiprosbigteit.i" 
Ortschaften, welche durc Glaubensbekenntnis gespalten sind. (rantiic: eange 
FJWEBTE6! ’tathouisc). Viele Gprachunterichiede sind nach Ansicht Bohnenbergets erit 
nach 1200 entstauben, einige freilich schon im Althochdeutschen verhanden gewesen. Am 
duacmeinen i t bie (ntitebungszeit ber stammlic unterschiedenen Sprachnormen noch 
pietfaes ungetlärt. sunggeschichhliche Ursachen haben bei der Entstehung der beu tigen
»'»iS

fdrlfFCNOTMS %AeRKZWMARC1"Jeb“%X”, S. 11:4 &WeRRS BC"otome« 

von Beginn des 6. Bahrhunderts an gestaltet bat (siehe barüiber qu$ »je? vom 
trübe", Heimatbeilage zum „Kocherboten , Gai Ibor [,.1934/267., her ?ßalb= 
8. ober 9. Jahrhundert an deutliche Herzogtumsgrenze ist mit Sortidreien Der ARAR 
robung einer gewissen Umbildung unterlegen. Am besten sann sie Durc, die gelghiIE- 
lieb erfolgte t ir chliche Zuweisung ber Gebietsteile zu dem ostfränkischenBistum3 UTBs 
bürg URB bem alemannischen Bistum Ausburg noc mit zur eichender spoiateis kü 
Sicherheit er Aloffen iverben. Diese B i 5 t u m $ g r e n 3 e „bestand vermutlich len ber farolingibenJei im wesentlicheni underänder fort. Sie hat BU Augsbusge: 
Tosen Bohnenberaer): Lautenbach, Wildenstein (als öubepor Der pjarret 
wselere“. Sllenberg mit satzenbac, Kindelbac (als zur Wfarrei El Iwangen ge- 
EBFIOS GErezheim, Neuler, Adelmannsfelden, Anter- unb Obergroningen.Eichach, 
RI/AN? föfchivenb Eirdbentirnberg (?), Kaisersbach (zu Welzheim gehörig); 3

Gerbertshojen, Weipertshofen, Rechenberg, 
3agftjell Aosenberg-sSopenberg, Bühlerzell, Scifertsbofen, Saufen, Unterrot Sichten- 
bera ’xonsbac Murrhard je samt ben zugehörigen Weilern. Wichtig ist die 
nähme OBBRenBeraers, bas sic ehemals bie Grenzdörfer der schwäbischen und 
fr änfifAen Seite noch nicht berührt haben, sondern darz ein mehr ober weniger breiter 
öbftreisen, "Echtenreiches Waldland, als wirtungsooller rens- 
gürtet bazwischen gelegen haben mufe. Catjächlic steht diese einleuchtende an-
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nähme Bohnenbergers im Einklang mit der völkischen Abgrenzungsart älterer germa- 
nischer und auc römischer Zeit auf deutschem Boden. Auc sonst bildeten ja Wälder 
die Grenzen germanischer Stämme gegen Germanen ober Fremdstämme. (So ist 
urkundlich aus bcm 13. Jahrhundert noc im Schweizer üchtland ein Rest eines 
großen Grenzwaldes besannt (silva Teutonicorum), ber mit ber Verteidigung dieses 
Gebietes biente, weshalb in ber Handfeste ber Stadt Bern ausdrücklich vorbehalten 
wurde, baß bie (Stabt diesen Wald nur benüßen, aber nicht ausreuten dürfe 
(„Pionier", Bern, 32. Jahrgang, S. 68). Nac Bohnenberger muß bas besiebelte 
Gebiet aufgehört haben auf alemannischer Seite bei Segringen, Stödtlen, Rohlingen, 
Schrezheim, auf fränfischer bei Sagstheim, Onolzheim (ober bei Riegersheim, Blind- 
heim), ferner um Bühler unb Kocher auf alemannischer Seite bei Obergröningen, 
Wilflingen, auf fränkischer bei Anter- unb Obersontheim, Westheim. Westlich des 
Kochers rüden bie Segenorte noch viel weiter auseinanber. Nac Ansicht Bohnen- 
bergers mag bann wohl durc fränkische Marfenfetzung innerhalb dieser 
Öbgrenze schon früh eine Liniengrenze beider Lande geschaffen worden fein, 
welche bas wenig begehrte Öblanb zumeist bei Alemannien belassen habe (?) unb 
näher bem Nord- als bcm (Sübranbe verlaufen fein müsse. Bohnenberger geht bann 
noc auf bie nachfolgende Besiedlung des Öbstreifens ein: Kloster Ellwangen 750, 
Murrhardt um 820, mit ihren bann aus bem Öbgürtel geschnittenen Banngebieten, 
bann eine Anzahl Waldorte, bie meist schon vor bem Ende des 13. Jahrhunderts 
angelegt worden sein müssen zu einer Zeit, als bie alten Srundherrschaften noch in 
Kraft waren. Bei Murrhardt fällt laut Urkunde von 1027 bie Begrenzung feines 
Herrschaftsgebiets im Süden ber Murr mit ber Herzogtumsgrenze zusammen. Der 
Wald wird also bis dorthin von Murrhardt unb bamit von ber fränkischen (Seite aus 
besiedelt worden fein; bagegen blieb bie Ellwanger Grenze zum Teil beträchtlich hinter 
ber nordostwärts ziehenden Herzogtumsgrenze zurück. Die Ellwanger Grenze über- 
schritt ben Kocher bei Sulzbach, hat also hier andererseits bie Herzogtumsgrenze be- 
trächtlic überschritten. SD mußte sic im Süden von Murrhardt durc Zusammen- 
treffen ber Klostergrenze mit ber Liniengrenze ber Herzogtümer eine besonders kräftige 
Linienscheide zwischen bem Nord- unb Südteil bes ehemaligen Öbstreifens ergeben. 
Sm Osten, nördlich von Ellwangen, erscheint es zunächst zweifelhaft, ob sic bie 
Scheidung innerhalb bes Öblanbes an ber Herzogtumsgrenze ober an ber Kloster- 
grenze vollzog ober auch abstufend an beiden. Hier hat Einzelforschung noc Gelegen- 
heit zu Nachprüfung unb Weiterarbeit.

Bohnenberger umreißt bann bie Entstehung unb Ausdehnung ber mittelalterlichen 
unb späteren Herrschaftsgebiete an ber Sprachgrenze unb zeigt bie sprachscheidende 
Wirkung ber alten gebietlichen unb glaubensmäßigen Schranken auf. Die augen- 
fällige Übereinstimmung ber Sprachlinien mit ber Grenze ber größeren Derr- 
schaftsgebiete unb zugleich ber Grenze ber Glaubensbekenntnisse ist aber fast ganz 
beschränkt auf ben Hauptstrang ber Sprachgrenze um Sagst unb Bühler, geht aber 
bort sicherlich auf genannte Scheidungen zurück. Die alte Herzogtumsgrenze 
verbleibt weitgehend in ber Sprachicheide nicht nur mit beren Hauptstrange, sondern 
auch mit ber Mehrheit ihrer im Osten unb Westen getrennt laufenben Sprachlinien- 
bünbel innerhalb des ursprünglichen Grenzgürtels zwischen Ostfranken unb Alemannien. 
Auc das mittlere einheitliche Hauptstüc ber Sprachscheide um Sagst unb Bühler 
geht ber alten Herzogtumsgrenze nur um wenige Ortschaften norbtvärts zur Seite: bie 
heutige Sprachscheide läuft zwischen Appensec unb Stimpfach, zwischen Obersontheim 
unb Bühlertann, bie alte Herzogtumsgrenze zwischen Jagstzell unb Rindelbach, 
zwischen Bühlerzell unb Adelmannsfelden. Nac Ansicht Bohnenbergers berührt ber 
südliche Weststrang ber Sprachgrenze wiederholt bie Herzogtumsgrenze, bei Geiferts- 
bösen, Anterrot, Fichtenberg. Hiervon weicht jedoc eine von mir („Hutzeltruhe", 
1934, Nr. 6/7) versuchte, vor Erscheinen ber Bohnenbergerschen Arbeit geschriebene 
Darlegung ab. Sie grünbet sic auf eine anbere Deutung ber Arkunde Kaiser Kon- 
rabs II. vom Jahre 1027 (3. U. B. I, S. 259), auf bas Bistum-Würzburgische Über 
synodalis von 1453, auf Haller (also Würzburger) Kapitelzugehörigkeit bes von 
Bohnenberger zu Slugsburg gezählten Kirchenkirnberg (nach Haller Kapitelsrech- 
nungen von 1508), auf bie alte natürliche Höhenscheide unb zugleich ben alten Nber- 
Landweg Limpurger Berge—Hvhenohl—Hagberg unb Höhen bei Kaisersbach. Auc 
®. Hoffmann (Kirchenheilige in Württemberg) hat sic für diese Grenzziehung ent- 
schieben. Die erwähnte Artunde Kaiser Konrads II. über ben Murrhardter Bann- 
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wall als Schenkung an Würzburg führt die murrhardtische Bannwaldgrenze u. a. 
auc den Steigersbac hinauf, „et sic per confinia Francorum et Suevorum usque 
ad fontem Wisilaffa”. Nicht die Herzogtumsgrenze geht denSteigersbac, einen 
unbedeutenden Bac am Kocher oberhalb Gaildorf, zwischen Schönberg (1453 als 
firchlic würzburgisc genannt!) und Waldhaus Gschwend an den bärtigen Steigers- 
bachursprung hinauf, sondern bie Waldgrenze tut dies, unb bort am Oberlauf Des 
Baches trifft sie auf bie vom Hohenohl her kommende Derzogtumsgrenze, mit bcr ge- 
meinsam sie vom Waldhaus Gschwend (Flurname Straszenwald) zur Wieslausquele 
im Kreis Welzheim geht über Altersberg, Mönchhof, an bem altmurrhardtijchen (allp 
würzburgischen?) Kaisersbac vorüber, einem uralten Döhenweg unb immer womöglich 
höben folgenb. Anterrot unb Fichtenberg, bie Bohnenberger als an der Derzogtums- 
grenze gelegen annimmt, müssen also innerhalb dieser Grenze im fransifcpen Gebiets-
teil noc gelegen haben; Fichtenberg unb Murrhardt waren kirchlich würzburgijc, 
also ostfrant isc (nac bem Über synodalis von 1453). Die von mir angenommene 
Grenzführung ber alten Herzogtümer stimmt auc bann wieder besser mit Avhnen 
bergers Feststellung einer weiteren Fortsetzung ber Sprachgrenze Judlic Aurrharot 
überein, wo bie alte Grenze bas Murrtal überschritten haben muß unb, ankommend 
an Speyrer kirchlichem Gebiet, gegen bas ostfränkisch-würzburgische —ainbarbt ge- 
laufen fein muß, wo einst auc drei Gaue: Kocher-, Murr- unb Brettacgau 3u- 
[ammenstieszen. Auc bie einstige Saugrenze zwischen bem oftfrantifcben Ncer- 
gau unb bem Drachgau, einem Teilgau Alemanniens, stimmt mit dieser time vom 
Kocher bis in bie Gegenb von Murrhardt überein. Sm Dstfränkischen Äochergau lagen 
noc Schmidelfeld, also Sulzbac a. K., Mittelrot unb Oberrot, so daß Das Nottal in 
fränkischem Bereich lag (vgl. Schulze, Die fränkischen Gaugraffebaften Württembergs, 
1897, S. 384 unb 388).. , r 

Örtlich lehrreich ist bann noch Bohnenbergers , Einzelerklärung der heutigen Sprachgrenzen in Auseinandersetzung mit mittelalterlichen unb späteren Derricaits- 
gebietsgrenzen (G. 41—46). Unter anberem wird burch Hereinsiedeln besonders bei 
Kloftergebiete Ellwangen unb Murrhardt ber alte stammestrennende Öbftreifen beider- 
feits besiedelt. So verschiebt 3. B. Ellwangen bie alte Grenzlinie, bie von ber .Herzog- 
tumsgrenze gebilbet wurde, mehr nac Norden. Festgestellt wird auc, daß in „Der 
Gegenwart einzelne fränkische Sprachmerkmale bauernb im ‘inuergang begriffen fmo, 
bie Mehrheit ber Sprachlinien bagegen festliegt. ,

Singewiesen fei noch auf Bohnenbergers sprachliceHliederung’es S r ä n t i f c e n im nordöstlichen Württemberg. Das 3 D II f r d n fi Tic e grenot 
banact) ab bie jrennungslinie Bernhardsweiler—Bergbronn dagitheim Anplo- heim—Unterfontheim—Westhcim-Sittenharbt—hätten. Davor liegt . bas 45 o r = 
fränfifebe (Jorostfräntijch). Das Vollfränkische selbst, bas in Württemberg feb 
Fransen kurz als h o h e n l o h i 1 c bezeichnet werben sann, zerfallt buc.Del 
Bohnenberger einzusehende Unterschiede wieder in einen Dst: und, Ze ittell, bellen 
Grenze von Krautheim an ber Sagst auf Waldenburg—Westernac zu läuft dann 
ins Borfränfifcbc gegen Murrhardt. Für bie Heimatkunde empfiehlt Bobnenberger 
selbst bie Bezeichnungen „3 o r b c r e s $ o b e n l o h i1 c mit ber 3 o r ft u f e b c 5
GailborferFränfifchen. . —Die Abgrenzung des 0 ft f r ä n t i 1 c e n zum Aheinf ran 11 f c e n vollzog 
sich betanntlic ursprünglich burch ben Gebrauch von pfunb p (Korf — Kopp). Pie 
STennungslinie bilbeten hier einst bis Ende des Mittelalters die Grenzen Der alten Herzogtümer Oftfranfen (mit bem Bistum Würzburg) und Nheinfranken (mit ben 
"Bistümern Mainz, Worms unb Speper). heute gilt diese Stennungslinie für, den 
Gübteil ber heutigen Mundarten nicht mehr. An ihre Stelle treten perw ickeltere Bers hältnisse, bie in Bobnenbergers auf gründlichen Stubien berubenben Untersuchungen 
nachzulesen sind. 01 ’

über „Freie Bauern des Mittelalters in Schwaben" veröffentlichte to- 
fessor Dr" K. Weller (Stuttgart) in ber Zeitschrift ber Savigny-otistung 
für Rechtsgeschichte, 54. Banb, Germanistische Abteilung, S. 178—226, eine 
Abhandlung, bie von unserem Vereinsgebiet im Kreis Gaildorf bie 8 r e i = 
bauerngerichte von Seelac (Siebzehnergericht) unb von Ruppertshofen 
(Waibelhub) einbezieht.
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Weller weist die Wahrscheinlichkeit nach, das diese Bauern auf staufischem Daus- 
gut von den Staufern zur Rodung im Keuper- und Liasbergland des heutigen 
limpurgischen Gebiets angesetzt worden sind und so freie Siedler werden durften, wie 
dies ähnlic im Ellwangischen, in Oberschwaben, im Alpenvorland und in der Schweiz 
der Fall gewesen fein wird. Einen Bericht über die Wellersche Arbeit mit örtlichen 
weiteren Ausführungen für die limpurgische Gegend gab E. K o ft in der 
„Hutzeltruhe", Heimatbeiblatt zum „Kocherboten", 1934, Nr. 6/7. Dinzugefügt fei, 
das einzelne Freibauern auc noc im späteren Mittelalter im fränkischen Gebiet auf- 
treten. Eine Beschäftigung mit ihnen wäre besonders dankenswert. Kost.

Zur Entwichlungsgefchichte thalls
Eine Besprechung und Weiterführung

Von W. $ o m m e I, Stadtarchivat, Hall

(Nit 1 Erläuterungsplan)*

Mit dem Titel „Aber Schwäb. Hall" erschien 1934 in München eine Doftor- 
schrift Don Hermann Weilbach, der bei dem bedeutenden Erdkundelehrer 
Geheimrat Don Drygalsti in die Schule ging und bei ihm promovierte.

Un bem Vorwort zu feiner 67 Maschinenschriftseiten umfassenden Arbeit gebentt 
er auch dankbar ber wertvollen Förderung seiner Arbeit durc German, Kost unb 
Dürr vom Historischen Verein für Württembergisc Franken. Weilbachs Haupttheje 
gipfelt in feiner Feststellung ber Lage Halls in einer Bucht, bie bewirkte, 
baft bie mittelalterlichen Groszhandelswege unb damit ber ® r o 3 D e r f e h r die 
Haller Gegend gemieben habe. Unb diese These ist Grundlage unb Leit- 
faben durc feine ganze Arbeit, Halls Sage unb Geschichte werden Don ber Bucht am 
Kocher bestimmt, Handel unb Verkehr finb beeinflußt durc bie Sage dgr Stadt an 
ber Bucht. „Für Hall wurde bie Sage Schicksal." Eine anbere, allerdings mit Recht 
in ben Vordergrund gestellte Untersuchung ist bie nach ber Sage des Siedlungs- 
t e r n s überhaupt, ben er an ber Haalquelle, unb zwar allmählich geworden und 
nicht gegrünbet, annimmt, unb bie anbere Frage, ob bie südöstlich davor gelegene 
Altstadt aus einer Vertehrslage entstanben, ober aber eine bewußte 3 w e d = 
grünbung barstellt.

Troß seines an unb für sich sehr dankenswerten unb reichhaltigen Literaturnac- 
weises von 63 Nummern, bie allerdings nur zum geringsten Teil Hall selbst betreffen, 
fehlen gerade brei ber wichtigsten Quellen über Hall unb fein ganz auf fränkischem 
Stammesboden liegendes Landgebiet, nämlich bie grunblegenben Arbeiten unseres 
besten Kenners hällisc fränkischer Geschichte, bes Nestors württembergischer Ge- 
schichtsschreibung Professors Dr. K. Weller (Stuttgart), dessen Arbeiten „Vie An- 
siedlungsgeschichte württembergisc Fransens rechts Dom Neckar" 1894,1 ferner bie 
bedeutendste historische Erscheinung über Hall „Schwäbisch Hall zur Hohenstaufen’ 
zeit” 1898.2 bann „Die Besiedlung bes württembergischen Frankenlandes in deutscher
Zeit" 1923.3

Aber auch das schon Don Weller in einer biefer Arbeiten bringenb empfohlene 
Studium ber F l u r t a r t e n scheint Weilbac entgangen zu fein, ba er bi esc unter 
ben Kartenquellen unb Ansichten Seite 67 nicht nennt. Unb wenn er schon Merian 
dabei nennt (aber fälschlich ins 16. statt ins 17. Sahrhundert versetzt!), so hätte er 
auch ben ältesten Stic Don 1578 erwähnen müssen, wie auch das für bie Stadt- 
geographie sehr aufschlußreiche Ölbilb im Haalamt von Hans Schreyer 1643; aber 
beide fehlen! Auc Kolbs wertvolle Anregungen in einer Fülle Iokalgeschichtlicher 
Anmerkungen in ber Herausgabe feiner beiben Haller Chroniken bes 16. Sahr- 
hunderts Don Widman unb $ e r o l f finb bloß in ber Einleitung kur genannt.

* Die im Tert nummerierten Straften unb Geleitwege entsprechen ben Zahlen auf
ber Karte!
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All das Fehlende jufammen wäre wohl wichtiger gewesen als etwa die Anführung 
von Baedekers „Württemberg" 1926, 8. Baums „Die schone Stadt" ober auch Nic. 
Huchs „3m alten Reich" 1927, zumal als wissenschaftliche Quelle für eine Doktor arbeit.

Aber noc einen Mangel vorliegender Arbeit musz man nennen, will man eine 
solide Grundlage gewinnen sowohl zu ihrer sachlichen Beurteilung als zum richtigen 
Mazstab für die Probleme ber Haller Stadtentwicklung überhaupt, bie ohnedies durc 
bas Fehlen wichtiger Arkunden seit bem Stadtbrand 1376 schwieriger zu beurteilen ist 
als bie anberer städtischer (Sieblungen: es fehlen genauere ortsgeicict- 
liche Untersuchungen, die unerläszlic sind! Sradmann, ben er selbst wieder- 
holt anführt und ausgiebig benützt, verlangt, „daß sich ber Siedlungsgeograph ein gut 
Stück historischer Geographie aus ben Quellen selbst erarbeiten müsse".5 Da vermißt 
man nun ein eingehenderes Studium ber archäologischen ® r undlagen ber 
Haller Umgebung, zum minbeften aus bem Altertum unb ber Frühzeit der deutschen 
Besiedlung. Ferner eine Untersuchung ber ältesten 8 lu 3 üb er g äng e, b er 
gurten unb Brüden, unb damit zusammenhängend bes Bugs ber ältesten 
Stadtzugänge unb ber ältesten Tore. Damit hängt zusammen bie Frage nac 
ben möglichen Zollstätten in ober um Hall. Ferner bie Fragen: Wv zeigen sic 
Möglichkeiten alten Reichsguts innerhalb ber Stadtsiedlung, wv seine. Oe- 
r i c t s ft ä 11 e , wo bas ältere Rathaus, unb endlich, wo lagen bie ältesten 
kirchlichen ©rünbungen (Kirchen, Klöster) ber Altstadt unb, bamit oft im
Zusammenhang, bie Märkte?

Allen diesen wichtigen Fragen ist in Weilbachs Arbeit nicht nacbgcgangen worden, 
ober sie finb nur ganz flüchtig gestreift. Unb doc gibt nur ihre Beantwortung erst ein 
einigermassen einwandfreies Bild einer Stadtentwicklung auf historisc-gevgraphiicher
Siedlungsgrundlage.

Sc möchte in aller Kürze bie Ergebnisse einer 6jährigen Untersuchung dieser 
Fragen an Ort unb (Stelle, namentlich soweit sie im Widerspruch stehen zu Beilbdc 
ober ibn wesentlich zu ergänzen vermögen, wenigstens zujammenfassend darlegen.

I. Die archäologischen Grundlagen des Haller Raumes
Oie archäologischen Quellen für Halls geschichtliche Entwicklung be- 

ginnen schon mit reichen mittel- unb jungsteinzeitlichen Siedlungsstellen ber Umgebung, 
mit ihren sie wohl sicher verbindenden Fuszpfaden unb Dandelswegen (OurawertitoTT 
ihrer Feuersteinwerkzeuge, Werkstoff für bie (Steinbeile aus Flußichvtter bes mittleren 
Maingebiets, später auc Bernstein aus bem Norden!) unb mit ben Hrabhugel- 
gruppen um Kocher unb Sagst (binterm Einkorn unb um Sulzdvrf), bie Wohnplaße 
in ber Nähe voraussetzen. Vor allem aber finb es 4 zum Teil sichere Fundplaße 
keltischer Bevölkerung im Weichbild Halls, auf bem Lageplan mit großen puntt- 
malen I bis IV bezeichnet. Man kann wohl mit Recht schlieszen, daß ihre Gegenwart 
hier bem Salzquell gegolten hat, um ben sie gelagert finb (Siedlung Neumduer, ObLD- 
münze in ber Grabenstrasze, Gräber im „Acer" unb Befestigung auf Oberlimpurg). 
Es ist dabei auffallenb, daß bie „Acer” genannte Fluszterrasse niemals ein Ader 
war, sondern feit bem Mittelalter (schon 1502 „Hvlzacker" genannt) stets Landeplaß 
unb Lagerraum für Holz aus ben timpurger Bergen zur fannenseuerung auf bem 
Haalplatz; wir müssen vielmehr an bas lateinische Wort agger = der Damm, ge- 
bämmter Weg, benfen;8 noc Tacitus läszt ben ©ermanicus bie Gegend zwischen bem 
Nheinflusz unb einem Kastell durc neue Straszenlinien unb gedämmtedege 
sichern (limitibus aggeribusque).7 Gallische Kolonisten in unserer Gegend tonnen 
sehr wohl ben Begriff agger als Dammweg hier festgelegt unb hinterlajjen haben, 
unb ber Name bekommt neue Beleuchtung unb Bedeutung durch, den Seite 231 ge- 
nannten alten Salzweg, ber von bem Oberwort hereingeführt hat durc ben 
„Acker" in bie Stadt als „Geuterweg", unb wohl gegen das häufige Hochwasser durc 
einen Damm geschützt fein muszte. . , .

Es ist auch merkwürdig, daß an bem römischen Grenzwall bei Grab, bei —din- 
barbt (nur 16 km von Sall entfernt!), bei Öhringen ältere, von ben Römern be- 
teils angetroffene Wege radial gegen Hall führten, bie bei Mainhardt unb Öhringen 
zur Kastellanlage zwangen, bei Grab sogar ben Weg nach römischem Muster, aber 
über ben Limes hinaus gegen Hall, gepflastert zeigen. Auc Gveßler sagt in bem 
schönen Büchlein über Hall:8 „Seine (Mainhardts Kastell) Aufgabe war, ben in DDL- 
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geschichtliche Zeit zurücgehenden Höhenweg, der von Heilbronn über Löwenstein nach 
Sall führt und wohl ein alter Salztransportweg ist, zu sichern.

Besannt und bezeugt ist die besonders von den Alamannen drohende eldhr 
für Die Römer feit 213. Das alamannisch-chattiiche Aufmaridge- 
biet auf germanischer Seite feit ben Kämpfen von Dhringen bis Ounzenhaulen um 
233 taun nicht im unzugänglichen Keupergebirge unb Waldgürtel, ber Waldenburger, 
Eimpurger unb Ellwanger Berge, sondern muß im freieren offenen Gelande Pd- 
hinter stattgefunben haben, unb das ist für jene 30 Sahre die Dall Crailsheimer 
Sbene vom Rosengarten über Hall—Kirchberg— Rothenburg, von wo aus sie über 
Die alten Höhenwege westwärts stieszen und sehr gerne bie wohl schon vorhandenen 
unb von ber Haller Bucht ausgehenden keltischen Salzwege in Richtung Öhringen, 
Mainhardt, Murrhardt unb Ellwangen— Feuchtwangen benutzten.

Die Zeit ber friedlichen Besetzung unb bauernben Behauptung des neugewonnenen 
Gebietes nun zwischen Rhein unb Donau 260 bis 500 würbe für die Riamannen 
zum Teil unterbrochen durc das Erscheinen ber B u r g u n b e r , bie ihnen Grenzen 
unb Salzquellen streitig machten ums Sahr 360, Plätze, bie man immer noch am 
wahrscheinlichsten bei Öhringen (ber Limes als ihre gegenseitige Grenze.) unb bei 
Sal unb Ricbernball (Salzquellen) sucht.8 Die alamannischen Landnahmewege en = 
sprechen nun genau ben geologischen Bedingtheiten des Geländes: in ben weiten Sal- 
auen bes mittleren Muschelkalks ziehen sie ben Stocher hinauf, bei Dall aber zwingt sie 
ber Sauptmuschelkalt mit feinen engen Mäandertälern auf die Dbhe; dem entsprechen 
nun ihre mutmatzlichen Sieblungen auf =ingen in Ingelfingen—Vöttingen—els- 
[ingen—Enslingen— Gelbingen im Tal, um jetzt bie Höhe zu erklimmen bei Giclac) en= 
unb Rauhenbretzingen, von wo ber Weg über das alte Michelbach, oben an ber alten 
Kirche vorbei, hinaufzieht bie Salz- unb Kohlenstrasze entlang ins Rems= unb Dreno- 
tal, wo wieber bie -ingen-Orte beginnen. Auc schon bas §ereinftromen in bie 
Sphenlohe—Saller Ebene unb zu ben Salzquellen zeigt ein bereits von ben Stelten 
dorgezeichneter Siedlungsraum in Richtung Rothenburg über Crailsheim. (telfilcher 
Burgstall bei Ginsterlohr, zwei Viereckschanzen bei Wildentierbac, die „Schonebucg 
bei Crailsheim (?), Haller Keltenspuren!), ben später bie Riamannen weiterbesiebeln 
in Röttingen, Creglingen, 3nfingen, Wettringen, Gröningen unb Adclingen in Den 
Haller Raum.

II. Die fränkische Landnahme und her Raum Stödenburg— Westheim
Müntheim

ön ben gleichen Raum aber stieszen um 500 bic S r a n f e n vor (über ihre Reihern 
gröber siehe ben Aufsatz von C. Kvit, „Die Besiedlung Württembergiic Frankens in Bor- unb frühgeschichtlicher Zeit", in diesem heft) So ent taub auch zwischen 500 unb 600 
bie fränkische Zwingburg Stödenburg, eine Grenzfeste vielleicht gegen bie lebt neu 
als Nachbarn erschienenen Markomannen — Bayern. „Zusammen mit Vellberg if 
Stödenburg", sagt Gdefzler,10 „eine ber geschichtlich bcbeutenbften fünfte bes ganzen 
Landes • Rach Wellers trefflicher Deutung würbe von bort aus im Süden Sontheim 
2 Güheim, im Westen Westheim, in nächster Rabe Talheim, östlich Crailsheim, 
Ingersheim, Sagstheim unb im Rorbwcften Müntheim gegrunbet. Es ist bezeichnen’/ 
bah eine Reihe solcher frühen Gründungen auch gegen die Salzquellen an dagit un 
Kocher; besonders aber gegen Hall (Westheim unb Münkheim), gerichtet lind, also, 
wenn man so sagen bars, nac altem Kulturboden sich mit ihren Reugrunbungen 
orientieren, Dabei ben altgetretenen Salzpfaden nach Hall folgend.

993 c ft h c i m würbe wohl zugleich zum Gaumittelpunt dieses oberen Kochertals, bes "sochergaus-, erhoben: Sin Graf Sigiharb von Westheim, der auc Grotzaltbori 
bei Sau besass, stand in engster Beziehung mit ben salischen Konradinern um. 860, 
wohl auch mit ber Gründung bes nahen stloiters Murrhardt, dem spater PFestheim 
bis nach Sall herein samt ber Katharinentirche incorporiert wurde, ac Zeitbeim 
trug unb beerdigte auch Sullau noch bis 1835 seine Toten. Ein Westheimer ®wf H 
ja auch nach ben Chronitberichten Herolts unb Libmans die Salzquelle in Hall ent 
bed haben, eine Sage, ber wahrscheinlich die tönigliche Verleihung der SSS an ben Westheimer Kochergaugrafen zugrunde liegt. Ein Edler Ludwig von Ael- 
heim soll um 1100 auch ein fallet Batobstloster gegrunbet haben und dort begraben 
sein. Sasächlic sind unterm heutigen Rathaus, wo bie alte Sakobskirche stand, noc 
Baureste im selerschutt vorhanden, bie auf bie Seit von etwa 1100 hinweijen.
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Antermüntheim ist eine der ältesten Arpfarreien um_ Hall, und sein Dfarr- sprenget reichte ehemals bis nahe an ohringen, und auch. Gelbingen und Erlac, ge- härten bazu. Der Weg von Gtodenburg nac Westheim führte über Sesental Stein- 
bad) uns bann bic alte Steige hinauf gegen Alttenbofen—Westheim; benn das castrum
Wetheim lag oben auf ber Hohe, — ber jetzige Berghot. P

3n G t c i n b a c , dem alten Marttort, ist die uralte Kirche „zum heiligen Fpbannes bem Säufer, bie Sauftirche auch für Hessental und Hall, die beide noch bis nach 1500 dorthin incorporiert waren (vgl. seinen reizenden Kirchturm mit offenen 
Rlanqartaden von etwa 1100, beute leiber zugemauert). yG o m b u r q (ber Berg) gehörte vor bem Bahre 1000 bem Bischof von Augsburg, 

unb bic vielen ArY&stirchen her Umgebung (Sirichfelden, Bilriet, Vellberg — Alrics- 
berq ISBoren = Ulricbsbofcn, Gülrichshausen = ilrichshausen) weisen aut Zugehörig- 
Rer“unb"engere verbindung mit Augsburg bin, und zwar P 0I ber. Gänihung,‘s5 
Bistums Würzburg, also vor 741; unb in Steinbac an ber Sagst, Eralsbeim, DDL, 
bad) Sßiefenbacb Münster bei Creglingen hatten bie Bischöfe von Slugsburg no 
B(S"ins"12!“BABThunbel! anbesgebracote secbte. sind wenn die Grajen von CombserA 
vor 1100 Schutz- unb Schirmherren her Haller Salzquelle waren, ibr 3 efiß aul 
Jerq aber erst von Augsburg crivorbcn werden mutzte, so fragt es fid. DD.PDI. so 
ben Augsburger Bischöfen für ihre itäntijchen. Besitzungen die balle Sglaquellg. Je 
unbedeutend sie vielleicht damals noch wat, nicht ichon in beichrdnttem "IBe "9 
beutynaspbiettRC"SEcm.“"“steinwac (1156; vgl. „monasterium Elyacense” für EI- 
ipazse"S«RSeRE“«zat"pRsmRs.“Rua“nz.tuzmaér"-.NS“RcMazmsamgeAP“. LG!“-MT.“bWrS": 

»•SÄÄR^SB 

bis sie später bem von Bonifatius 741 neu gegründeten Bi stum 3" ToDH ASura 
Wörben wäre, etwa mit Somburg, dessen Berg ia auch bem Bischof von Slugsburg 
zugehört hatte, später aber als Kloster würzburgijc wurbe. 90 neuester

Snblicb ist noch in diesem Zusammenhang zu gebenfenbesnac "eleyA rsU“IE 
Forschung so bedeutungsvollen „9 i b e l u n g e nw e g e s Aeslen geg105g"Ms»#er 
Piticaffliche Stellung er würdigt unb einen Verlauf von Worms über TP. ÄTÄ^^ wessental, Jirngrund. Ellwangen ÈÄÄ 
grantenesnzug tarn ia gerabc auf diesem ptibelungenweg, aus bemyne fterhs ' 1 
Ramlidy sen"stonigshof bei seilbronn. Beide werden in Stönigsurtunden von 741 als 
tängitbbe"“sb«"äA88MT"has boc für die spätere Entftebung ber Etabtjieblung Salls 
grunblegenb ist, sagt Weilbac faum ein Bort.

III Qite ade, Galzwege und Geleifstrafzen um Steinbac- dall 
933i ertennen jetzt bereits aus all bem Gesagten die alten, zum Seil porgeicicht- 

lieben S&pen" unb salwege, bie nac Hall oder burcde Hal vAr ^ünfbeim ab sich 
quelle führen, unb sehen auch, daßz die „Nibelungenitraße"I yeuntn" 9316612 
teilt, teils ben Alamannenweg über Gelbingen -Haller Surt bireft über bie ^be bad)—Galzitrasze gegen Ellwangen unb Aalen fühbrer ,
nad pcliertgilr lgangen‘cite"Sor- und Frübgeicbicptliche Wegebis in die Fxantenscit 
-=----------=- 

-======-== 
ihnen anoertrauten Reisenden zu garantieren hatte was.", "casend 
gzrsEos"aF“-RN“.”ser-bqzTgRr »üdeAcs Bä «FTHBEt.dBXaKRT.4c"t“HFbizs. 
Gort werden sechs von Hall ausgehende „gemeine Sanb- ober Ölaititrdßen genannt 
unb beschrieben, nämlich:
15 Württembergisc Franken
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1. Die Strasze über Michelfeld—Bubenorbis bis Mainhardt, von wo ab Würt- 
temberg als Rechtsnachfolgerin Don Murrhardt das Geleite übernimmt, der Weg 
also nicht nur als alter Salzweg über Löwenstein nac Heilbronn führt (auc bei Ab- 
statt noc ein alter Salzweg in Richtung Hall), sondern auc ins Murrhardter Gebiet 
nac Sulzbac—Backnang usw. geht.

2. Der Weg Dom Weilertor ab nac Sottwollshausen, Don ba ab hohenlohisches 
Geleit: „als ban hat bie Grafschaft Hohenlde macht, dasselbig zuer greiften, unb bie 
Straßen unb Landriegel hindurch, zur Euszern Heeg unb zum Sandtriegel, gen 
hohenlve Waldenburg unb anbere ort Ihres Gepiets zuführen", also Neuenstein, 
Öhringen usw.

3. Ebenso hat Hall „das Herrenglaidt Dom Gelbingerthor aus, bis hinab nacher 
Andermünken, müten uff bie Brucken über ben Kocher zu bringen, bo fangt bie Graff- 
schafft hohenlve an zu beglaitcn, unb fürth es uff ber Landstrasen zur Eusern heeg 
beim yferichsheüser (= übrigshauser) Landthurm, gegen Westernac hinaus", also 
gegen Shringen — Heilbronn — Wimpfen, Heidelberg — Worms — Pfalz — Trier 
(= Nibelungenstrasze!).

3 a. Hier herein münbet auc bie Don Crailsheim—SIshofen—Geislingen durch 
Brandenburg-Ansbac geleitete, unb Don bem ’lat „zwischen ben 2 Brucken zu Geis- 
lingen" ab durch Hohenlohe gesicherte Geleitstrasze über Geislingen— Westernach, ein- 
münbenb in bie Strasze Nr. 3.

4. Weit ins Mittelalter zurüc geht wohl bie Geleitstrasze nac Crailsheim—Nürn- 
berg (bamit auch Rothenburg— Bamberg), ebenso über Seuchtwangen— Gunzen- 
hausen—Altmühl—Regensburg, bem nördlichen Strang ber Nibelungenstrasze, wobei 
auch an ben Salzbezug Don Hall nach Feuchtwangen zu benten ist etwa 990, besannt 
aus Froumundts Briefsammlung aus bem Kloster Tegernsee. Das bie Strasze über 
Altenhausen — Tüngental — Oberscheffac — Stadel—Srozaltdorf— Lorenzenzimmern 

| am Burgberg vorbei ging, erfahren mir wieder aus ben wichtigen „Slaitakten" des 
Haller Archivs, Ido  es heißt: „Brandenburg führt gleichesfalles baß Olaibt Don 
Chreilszheim aus durc bie Landtwehr an ber Teuffelsklingen hinter Lorentzen- 
zimmern herein gegen großen Altdorff, bie Stabeibefer staigen hinab, biß gen Ober- 
Schäffach, unb zum Fluß hinan, baß bie bragbt pferbt mit ben Bordern füeßen in ber 
bübler stehen, Alsdann gebraucht unb fürth Hall baß gleidt, wie gedacht, aus ber 
bühler herein zur statt, unb uff begebenb Fäll wiederumb dorthin, laut Vertrags 1569." 
Bekannt ist uns diese Reichsstrafze schon aus Widmans Chronik," wo er ben „Ein- 
tritt tapfer Carls (V.) zu Hall" 1541 schildert, ber Don ben Niederlanden über 
Öhringen— Hall zum Reichstag nach Regensburg ben Weg über bie Salzstadt Hall 
nahm „bis in 1000 pferbt unb esel uf Hall gezogen unb Graf Albrecht von Hohenlve 
mit sechtzig pferbten mitgeritten". Die Höllischen zogen ihm mit 30 Pferden bis zum 
höllischen Landhaus bei Übrigshaufen entgegen, also bie Geleitstrasze 1 nach Wester- 
nach—Öhringen. Auf ber östlichen Geleitstrasze aber von Ansbac— Crailsheim her 
hatten nach Widman bie Markgrafen ®eorg unb Albrecht ihm bis Altenhausen bei 
Hall einen Schlitten mit 4 Schecken als Geschenk entgegengeichickt, ihn bei Lorenzen- 
zimmern mit 1% hundert Pferden empfangen, durc ihr Fürstentum bis gen Nürn- 
berg „gelaittet unb ausgehalten (= versorgt)".

Dabei führt dieser Weg gerabe an ben geschichtlich bebeutfamften Plätzen vorbei: 
! bas schon etwa 750 gcgrünbete Kloster Feuchtwangen, bas große Reihengräberfeld bei 

Ongersheim, ber altbesiedelte Burgberg; Srvszaltdorf als eines ber frühestgenannten 
Dörfer, 848 schon A 11 borf genannt, vorher zu Kloster Fulda gehörig zusammen mit 
Westheim unb Oberrot, beren Verbindung untereinanber nur über Steinbach—Hall 
möglich war; bann Tüngental als alte „ing"=Gerichtsstätte, Kaiser hof. Alten- 
hausen nac Hall.

5. Schon in Hessental erreicht man Don Hall aus auf ber Geleitstrasze nach EII- 
w a n g e n ben südlichen Strang ber Nibelungenstrasze, ber über Treuchtlingen— 
Eichstätt geht, unb bort an ber Donau mit bem nördlichen Feuchtwanger Nibelungen- 
ast jufammenftößt. „Das Regal beß Glaidts hinuff zum Wüllin (= Villa’ beim 
burggräflic Nürnbergischen Zollhaus auf ben Ellwanger Bergen über Bühlertann), 
Don Simpurg unb ber Stabt Hall gefürth, Don dem eußern Thurn zum langen Feld, 
der Klötlinsthurn genanbt (am oberen Schiedweg, wo ber „hübsche Weg", 
b. h- bie alte Straße nac Hessental, beginnt), uff ber ortinari lanbftraßen, bie Staigen 
hinaus, durc Hessenthall .. " Es ist bie Straße, bie nach Aufgabe ber vorge-
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1 Noblen- 62w Galzftratze der Eimpurger Berge nun bequemer und sicherer (bid"eheangen süsr""m ponba aus ebenfalls ins Kems- und Brengtal zu gelangen 
nac Ulm—Augsburg—Kempten—Bvdeniee. , 5 als 
===== 

====== 

OobLentrahe auf den Eimpurger Bergen ganz Durd) -J.
&r€&nan®Ä

7 QuAsEr Biesen Geleitstraszen müssen wir aber noc einer Strafte gedenken, die 
g6288.0 ksrzHRctsae"YXcrennzasCs“s.&s""suosGr.BRFXo-F,4z1876%74: 
qgenrgzs™n&..Su.E;is"e2su162sm.sE."RR83SFRe5FVF3,At.raa-zFVSKsat6YssTMMM  

====== 

mittelpuntt war, herzustellen. — Qarbinbunc von8. Endlic haben wir noch in nächster Räbe dis. “mbyegisdh gisetungenstrave 
der Burg bzw. von der Steinbacher alten Sau tioe AIsberder fubrweg und 
ÄÄ^
^ÄIÄ UlTSYbile?
mauern auszen vorbei durch das Tor geleitet. ... Grailsbeim—SIs- 

9. Auf fallend ist das Fehlen der heutigen Stoafsiteoße gPPU_OSrfetbac, von 
hofen— Crosfelbac bzw. von Würzburg „Rothen "EI. NQAREAnFerber So (arte hier ab gemeinsam über Veinau—Wedrieden nag. AdlBu?Fangenite Etrasze ist ge- 
Nr. 9) unter diesen Geleitstraszen von 1592. 31 10 im S3a3 überwachsene, heute 
geben von Croffelbac her durc die Führung die. Suraweg 1ad Jilriet, den einst 
säum mehr sichtbare Steige heraus, ganz napebem Saoerbunbcncn Rebenzweig der 
mit der Stadtgeichichte Salls und mit genannt wirb. Viel- 
Grafen von Rothenburg-Comburg, Det I.P1. bic ^beherrschte9 gebaut. Kurz vor 
leicht war die Burg zum Schuß der Straße, "f.I’ unb führt Bühlerzimmern, Bühlerzimmern münbet sie in die jetzige Hountit aerobe aber nicht wie heute zur 
Jeinau unb Wedkrieden seitwärts lajjend, 3 T^ben Sieqeleiweg nach sall 
Sabris von Bader & $ agellocs ip ndemn LH (äl$ 13 im Lauf ber Entwicklung 
zum Klötzlesturm unb Langenfelbet SPFST &n "Die sie heute erreicht haben.

ar 18500165zrvG8züsr G5T9835c41)286%5Bt"M“uR6" ™* Mt'bur* Betbinibung mit
Geleitstrasze 4 Hall erreichen tonnten. . 5 al ertennen wir auch in ber 

10. Den letzten Rest eines. Jebr. altsnaReASsqdenptan por"1582 einst vagen- 
bacher Staig", 1518 aber „SulHauer Piad Semer!SFeig"unB Gtrasze nac West- 
durc bie Eijenbahnbucht hinaufführt in die le nach Saenbac, zugleich eine Ver- heim, mit ber ^weigung oben am Johenran 28448 ged von Oberrot, Murr- 
binbung mit Sullau herstellend. Pielleic5 1 unb 7 verbinden, etwa durchs 
bat«, Westheim herunter nac Salla Üchamiu eine" gurt am Jinterwöhrd führend. 
Riedemer Tor ober vorher Ichpn ihr 49.9 Al. Hefte ibn sogar in Zusammenhang Der Fund einer teltijchen ^J Z" ber ÄeUen mit ihren um Sal. _ . 
bringen als Handelss und Golzwr Ber Satsqueu auf altem fräntifcbem Reichsboden 
purdzobus "thyRMfTenvtrSkeR:“ToieTer Tege Bet Bötzeii und bet ötübgeldbidple ole

15*
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Borbedingungen erfüllt zur Entstehung eines ber Bedeutung des Salzplatzes ent- 
sprechenden, dem Reiche vorbehaltenen Königshofes zur Ausnützung des lebens- 
wichtigen Gutes. Die Sage dieses Reichshofs aber war von der Natur vorgezeichnet 
in dem über der Quelle auf dem Sporn einer Hochterrasse liegenden ‘Platz ber 
heutigen Michaelskirche, ben schon bie Chronitberichte als Sitz des „Salzgrafen" be- 
zeichnen; dieser baute wohl bem Heiligen, ber überall an Salzstätten verehrt wurde, 
Michael, neben ober im Reichshof bie Burgkapelle, bie bann 1156 nac Abgang ber 
Burg zur Kirche erhoben wurde.

Offen bleibt dabei bie Frage, ob nicht schon v o r ber Auffindung ber Salzquelle 
eine Reichswarte hier oben ben Schut wichtiger Wege, bie hier ben gluß querten, 
übernehmen mußte unb eine kleine Burgbesatzung bie Furten gegen Angreifer zu 
verteidigen hatte.

Jedenfalls musz schon zu ber Zeit, wo Hall hohenstaufisches Reichsgut war, wo ein 
Hohenstaufe bie Gaugrafschaft inne hatte, wo ber Mittelpunkt ber Salzgewinnung für 
ein weites Sanbgebiet war, wohin auc von verschiedenen Seiten her Salzpfade 
führten, auf benen bie bauernbe Verfrachtung bes Salzes wohl auch durc Begleit- 
mannschaft in Geleitform geschützt werden mußte, bereits eine Siedlungsform ange- 
nommen haben, in ber markt-, gerichts- unb zvllähnliche Einrichtungen in ihren An- 
sängen schon vorhanden roaren.

Dabei ist es belanglos, ob Geleitsrechte von Hall selbst ausgeübt mürben ober ob 
noch jahrhundertelang bas Reich, bem ja bie Quelle gehörte, diese Rechte durc Dritte 
(Pfalzgrafen, Salzgrafen, Reichsbeamte wie bie Schenken ober anbere Machthaber) 
ausüben ließ.

IV. Die Einmündung der Geleit (frassen und Wege in den Haller Siedlungstern

Einer besonderen Prüfung nun bcbarf bie Frage, w o diese 9 Wege in bas Weich- 
bild ber Stadt einmünbeten, um beurteilen zu sönnen, wo bie ältesten Tore, ja über- 
haupt wo ber Kern ber ältesten Stadt zu suchen ist; vor allem aber, wo sie ben Fluß 
schnitten, wo also bie frühesten Furten unb bie späteren Brücken um ben Haalquell 
anzunehmen sind.

1. Dabei ist zu beachten, baß gurten, bie meist ben Brücken vorausgegangen sind, 
immer bie bequemste unb ungefährlichste Stelle am Flusse suchen. Das sind bie 
„Werte" (Kaiserswerth, Donauwörth) ober auch „Werder" (Sinkenwerder), b. b. 
Flußinseln, bie bas Wasser teilen unb bie Einzelarme wasserärmer unb deshalb 
seichter machen, also zur Überquerung in Furten um so geeigneter! Das ist in Hall 
der A n t e r w ö h T b ! Hier münbet ber Weg vom alten Westheim (Weg 7, vgl. 
Kartenbeilage), bem älteren Königshof unb vermutlichen alten Gausiz, hier biegt 
auch bie alte Salz- unb spätere Geleitstrasze von Heilbronn—Löwenstein, Backnang- 
Oberrot, also aus bem Rot-, Murr- unb Neckartal, herein, um vom Steigenhaus aus, 
wo sie zusammenkommen, gemeinsam sic zur Furt zu wenden. Hier ist auc ber nächste 
Weg zum „Königshof", ber späteren Nichaelskirche. Von hier aber zweigte auch ber 
Weg ab übers Grasbödele, durc bie Sulfurt zur Salzquelle. Das „Sul- 
furttor" (heute Sulfertor) ist feiner Bauart nach etwa ums Sahr 1200 (!) anzusetzen. 
Der „Furt"charakter bes Tores ist eindeutig durc bie tiefe Sage bes Torbodens er= 
miesen, bie nie einer Brücke gebient haben sann, also schon deshalb zu ber e r ft e n 
Anlage ber alten Siedlung gehört haben muß. Der „steinerne Steg" führt 
unmittelbar auf bie älteste Stadtmauer, mo bas Mühltor mar, letzteres geziert durc 
eine prachtvolle figurierte Wappentafel in Stein, mie sie sonst fein Tor aufmies.17 
Das zweite Haus Unser Hand vom alten Tor aber ist ein mächtiges Steinhaus mit 
Buckelquadern, gegen ben Ankommenden von ber Brücke (steinerner Steg) her mit 
romanischer Fassade geföppelter Rundfenster, beren eines Kapital mit Hirsauer Schild 
unb Ecknase noch im Renaissancehaus aufbemahrt mirb. Sm Untergeschoß birgt bas 
Haus noch bie Reste eines kapellenartigen Waffensaals aus frühgotischer Zeit. Hier 
faß wohl eines ber ältesten unb bebeutenbften Stadadelsgeschlechter Halls; bas sind 
bie S u 1 m e i ft e r , später Senfften genannt, besonders „Burkard Reichsichultheis 
unb fein Bruder Walter Sulmeister" um 1316, „gesessen an der Brucen 
zu H al l", ober mie es in Haspels „Senfftenbuch" von 130618 heiszt: „bie Sulmeister 
an ber Brucken". Entgegen aller bisherigen Annahme sann diese „Brucken" nur 
unser steinerner Steg fein, unb bas Sulmeisterhaus jenes ebenbezeichnete, am 
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ältesten unb wichtigsten Zugang nac Hall, das heutige Malermeister Haffneriche sause" aber den Sohn dieses Walther Genfst, der auch Walther hiess haben wir eine 
Reihe von Originalurkunden, und aus einer" ersehen wir, das er. logar au ammen 
mit graf von Heimberg in nächster Nähe die Oorfmihle besessen hatdie er 
1362 von Ser gecher” unb „Neuenstein” erwarb unb 1374 seine Rechte und lichten 
an Serelben mit Sem Mittauser abgrenste. „Er mußz", sagt ©me lein in einer balliicen 
GeKcbicbte 20 nicht nur einer der reichsten, sondern auch bedeutendsten Männer Des 
bamaliqen szl gewesen fein." 1361 hatte er noc bas Amt des Reichsicultheizen 
inne, bas vorher schon fein Ontel Burtard gehabt hatte. Die bisherige Annahme, 
jenes Haus stehe an ber Nittersbrüce am Ed (gegen bas Landgericb, alip reit g 
vom ältesten Gtaottern, ba wo mir auch sonst sein einziges Wertmal alte ter C abt- 
qefcbicbte finden, ist hinfällig, menn mir dashöherealter d e T Tte mernen 
etc g b r ü d e gegenüber ber Ritters- ober Hentersbrüce nachweisen tonnen.

2 Da müssen mir vor allem erinnern, baß bei ber ersten urkundlichen Erwäbnung 
bes âohanniterhofpitals in pal vom Sabre 126421 es über, ieins sgeggusErNClic? 
beifet: gelegen „extra muros civitatis Hallensis , also außerhalb ber duern 
etabt Ball Aber auch bie anbere (durchstrichene) Leseart „circa muros .5.nabe- 
bei, in bei Nähe von (ber Mauer der Stadt) sagt uns das 9 leide, näm lid.” inten 
«rüde bort noch nicht vorhanden mar, sondern wir uns noc die alte SMthenren missen bie etwas weiter unten (bas Dreimühlenwehr ist erst nac 1300 entitonven:) 
in bei' Fortevung ber schräg berablaurenden G ottwoplisbaujer Steig, bux$,-bas Rgafer aina in Ri cbtunq qeqen ben Diebsturm, mo bann etma 1300 für bas 12 ‘ an 
feinen jeßigen qia verlegte Spital bie Ringmauer bis zum Fröichgraben hinaus- 
StW amTd gegen bie Furt bas Siebtor errichtet wurde.” Nur eine einzige 
Straße bie Geleititragze Nr. 2, fam hier herein vom Hohenlohiichen her, d. 5. von Sen ehemaligen gistum Regensburgiicben Besitzungen um Walbenburg—Aruenitein,. 
Öhringen, unb hatte vielleicht ihre Blütezeit, als keltische Salzhänbler hier hinaus 
unb hinunterzogen, um das höllische Gut zu verfrachten. ,

Wäre aber hier schon bamals eine Brücke gewesen, bann hätte es nach bamaligcm 
Sprachgebrauch mobl „ad pontem", „prope pontem , b. b. an der nabe beider Brücke, geheissen, ba bas Sdhannitertloster ja unmittelbar an bie spatere Flitters 
ober Sentersbrücke stiesz. . .

3 Aber mir haben noc anbere, unmittelbar auf Brücken sic beziehende Ars funden neuees zese"su Verfügung: Anno 1367 pgrtaufen Aw gaRürges AL 
Stall mit ihren Frauen an Konrad von Bachenstein, Bürger 3uA0I3 WajieroonderBrüdezuHalle, die dae twanbi ^ Ds se EnA 
«rüde b i s a n 9 i c e n ß e r S u r t, um 53 fund Deller ■ unb 30 Obre 
später Wo 1398, vertäust Heinrich von Bachenstein, Bürger zu Salle, an Sans 
Schieß «ürqer au  Salle, „bas Gischwasjer im Kochen zwischen dem hangenden Stege unB b« Spifaimtlbie um 300 ft tzeinijc; cs geb! zu Sehen von ben Sienten von
*”„* ben bamatigen t«iferli*en Müingeditten 1 “fund Heller ungefähr dem 
Golbguiben gleichgeseszt war, mu6 das Wafier vom hängenden. 6 änwr wenKnf 
Rote Steg ober Gerberiteg) bis zur Spitalmüble etwa 5b is.bmg. Eeinai «rüde aber soviel mal mehr Wert gehabt haben als bas ^e^bon bet steinernen 
bis aut  Kicbenzer Curt Da immer bie Stege, Brüden unb ourten bie cprenjmaie 
fcföS bas halbe Fijchwasser zwischen hängendem Steg und Wen ?r W 1350 an denselben Conrad von Bachenstein wie 1367 
vertäust WFB, so muß «rüde unb Kichenzer Furt außerhalb, b. b. oberhalb bes 
1398 genannten qioßen gifebmaffers liegen, unb es kann sic somit nur um bie ^ - 

handeln, da wowix pbnebies bep (tatn sehr unb bie wichtigsten Straßeneingange in ben Altstadtkern gefunden haben.
ffs sann ein 90450 ober eine Richeza ber Furt ben Namen gegeben haben. Zeibe 

stehen in naher Änbung mit ber GSelcpicpte alls. in Nicdisp. it.pez aheliee 
«efißer von Sroßaltborf bei Hall ums Sahr 1100, ber Stiftungen für SomDurg 

el? 25 Sc Ä a aber ist bie Tochter des “falzgrafen EzzD, die um 1013 den 
«olenföniq SSKiesco heiratet, unb ist eine Verwandte her Adelheid von Egisbeim der 
«efißerin Saus; bie 1037 Güter bes €330 für Öhringen schentt, unb bas halbe Dori 
Stall bem Grafen «urdarb von Comburg vermacht.
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Wenn nun 1343 Kaiser Ludwig ber Stadt den ihr schon vorher zur Ausbesserung 
ihrer Brücke verliehenen Brücenzvll wieder bestätigt und erneuert,28 so sann 
es sic nac allem Gesagten ebenfalls nur auf bie alte steinerne Brücke über ben 
Unterwöhrd beziehen, deren Zvllstätten mir nachher noch kennen lernen merben, unb 
nicht, mie man bisher annahm, auf bie Hentersbrücke. Wenn aber Herolt27 sagt: 
„Anno domini 1516 marbt bie pruckhen über ben unbermerth gepauet, bann vormals 
ein hültzine pruc uff beim unbermerth gieng, bie man ben underwerthsteg nennet", 
so ist das ja ganz übereinstimmend mit ber oben genannten Arkunde von 1367, bie 
eine hölzerne Brücke vermuten läszt, bie „etmann hiesz bie steinin Brücke", also 
schon einmal ganz aus Stein gebaut, aber durc eine ber häufigen Hochwasser- 
katastrophen zerstört morben mar unb deshalb schon vor 1343 zur Ausbesserung bas 
Brückenzollprivileg erhielt; unb wenn es heifzt: „über ben Unterwöhrd", so ist bas, 
auch ohne Spitzfindigkeit, doc deutlich genug, daß bie Brücke nicht nur auf bie 
Anterwöhrdinsel führt unb ba stehen bleibt, sondern b a r ü b e r geht, also auch auf 
bie anbere Seite des Kocherufers ben Verkehr weiterleitet.

Endlich hat man nach Herolt „bie bruckhen bey sannt Sphann, bie Hennchers- 
bruc h genannt, anno domini 1562 von Steuern gepauet, bann vormals nit mehr bann 
bie pfeyler steinin, bas annber hültzin gemefenn".28

4. Ein anberer Beweis für bie Sage bes ältesten Stadtkerns um ben steinernen 
Steg ober um bie Segenb zwischen Ovrfmühle (in jüngster gest leiber in Stadtmühle 
umbenannt!), Sakobskloster unb Michaelskirche ist bie Oorfmühle selbst. Seiber 
verbietet ber Naum, genauer auf ihre hochinteressante Geschichte einzugehen. Noc nie 
ist ihre Geschichte im Zusammenhang dargestellt morben. Aber folgende, neu ge- 
gefunbenen Tatsachen sönnen urkundlich belegt merben:

Die Dorfmühle ist biefelbc mie bie in Urkunden bes Snabentaler Copialbuches29 
genannte Herzvgsmühle, beren Besitz strittig mar zwischen ben Schenken von
Simpurg unb ben Herren von Krautheim, bie 1243 Snabental gegrünbet hatten. 
Wahrscheinlich stammt sie aus bem gemeinsamen Erbe ber beiben, aus Hohenstaufen- 
besitz, b. b- ber Herzöge von Schwaben. Damit märe sie altes N e i c s g u t. Wir 
finben sie später im Besitz von verschiedenen Reichsschultheiszen (Lecher, Sulmeister 
unb Senfften, Heimberg ...); sie mar also wohl an das Amt des Reichsschultheiszen 
gebunben unb gehörte damit zum alten Üönigsgut unb Reichshof Hall. Da König 
Konrad III., ber Hohenstaufe (1138—1156), selbst sagt,30 bafe er vorher Saugraf bes 
Kochergaues mar, also wohl als solcher einen Sitz in all hatte, so sann sie auch schon 
vor ben Hohenstaufen Bannmühle ber Saugrafen gewesen sein. Die Geschichte ber 
Haller Siederschaft hängt durch ihr Siedersfest eng mit ber Geschichte ber Oorfmühle 
zusammen! SD ist wohl auch bas Siederfest ein Reichsprivileg gewesen, bas durc 
bie Hohenstaufen gestiftet morben ist. Aber nicht nur bie Staufer, sondern auch bie 
Schenken von Simpurg haben weitgehend bas Erbe ber Srafen von Rothenburg- 
Somburg angetreten, mie ja auch noch nac ihrem Aussterben bas Kloster Somburg 
bas Schirmrecht über bie Stadt unb ben Sehnten aus ber Salzquelle hatte. Wenn 
nun Sraf Burckard von Somburg 103731 bas halbe Dorf Hall bctommt als Vogt 
über Stift Öhringen „cum suis appenditiis", so sann bamit wohl nichts anderes ver- 
stauben merben als bie Salzquelle unb auch die zum alten Reichsgut gehörige Her- 
zvgsmühle.

5. Sm Zusammenhang mit ber Geschichte ber Dorfmühle aber geminnen mir noch
Einblic in ben ältesten Zug einer anberen Zugangsstrasze nac Hall, ben Weg 
Nr. 6—6 a als Fortsetzung ber alten Kohlen- unb Salzstraße, bie von Sschlachten- 
breßingen steil herunterführt zur Ursiedlung Steinbach (alt = Steinmac), vorbei an 
bem uralten Tauffirchlein, hinunter zur Furt. Ss ist bezeichnend, das hier schon 1111 
ber bebeutenbe Abt Hertwig von Somburg, ber 3. Srünber Somburgs genannt, eine 
Brücke bauen ließ, ein Sreignis, bas für bie damalige Zeit schon ganz besonderer 
Beweggründe bedurfte, unb wenigstens beweist, baß hier ber wichtigste unb wohl auc 
einzige befahrbare Zugang nach Hall war. Alle Acker- unb Besitzgrenzen zeigen ba 
deutlich ben Fvrtlauf gegen ben Kocher hinunter, dahin, roo zwei Onseln im Kocher 
mieber ein Wöhrd bilden unb einen leichteren Übergang über bas Wasser ermöglichen. 
Es ist bas O b e r m ö h r b , bem in Hall selbst unser furtbildendes großes Unterwöhrd 
entspricht. Die Snsel mit bem Männerbad an ben Ackeranlagen sann nicht bas einem 
Unterwöhrd entsprechende Oberwöhrd fein, ba sie stets auf Karten bas Heine Anter- 
wöhrd genannt ist. So bleibt als Oberwöhrd bloß ber Übergang ber Salzstraße bei
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Der heutigen Seller-Mühle in Unterlimpurg übrig, heute noc das „Katzenwäserle" genannt b. 6. so seicht, daß sogar eine Katze, ohne Schaden zu nehmen, darüber- femmne’ sann. Per Weg von hier ab weiter nac Hall und zur Salzquelle ist klar: 
sa vor etwa 1200 weder bie Burg Limpurg, noc das damit zusammenhängende Dori Unterlimpurg, noc eine Kirche des heiligen Urban, die ja nac ihres, Gshouypen yn 1230 ohnehin nac Steinbac eingepfarrt war, vorhanden war (1230 bie HAenten 
von gimpurg zum erstenmal urfundlic erwähnt!), jo war auch gar feine. Bexen: lassung gegeben, ben Weg heraufzuführen auf die Hochterrasse der heutigen Anter- limpurgcr Straße. Sondern ber Weg führte unmittelbar an der Grenze zwischen dem tiefer“ unb ben Garten entlang gegen bie Dorimühle.* Ind hier haben wir wieder 
ürtunblicbc Belege für bie G e u t e r g a 1 s e", bie an ber Mühle vorbei in die Stadt 
führt unb, burds“Sen späteren Kecenhof hindurch, zujamm enitörzt. amsteinern en Steg mit bem oben ermähnten Gtraszenzug über ben Anterwöhrd in die Stadt. Schon die 
Wertragsurkunse 807 1376 zwischen Walter Geniit unb Strait von zeimbete. EsterUnterhalt biefes Weges und drei Dotationsurkunden für das Darußertoiter, ein. o“1339°us“ zwes“son 1351, erwähnen diese Geutergasse.” Die eine nennt 
Ira« rin Saus außerhalb der StaM in der Geutergasse oberhalb der Dorfmüble an bem gbdben”: unb von bem Besitzer dieses Hauses helfet es im gleichen Sahr: 

gesessen au Bau’ allernächst bei ber Dprimihle”, also wohl ebenfalls in ber Geuter- 
ifca^ ein altes Haller Geic lecht, die noc später als 

SKfer auf Mühlen um Sal vorfommen, unb hatten wahrscheinlich, auch einmal di 
Dorfmüble als Bestanosmüble (= pacbimüble) im Befit. Dass, die Echenten na Erbauung ihrer Burg unb Entstehung ihres Dorfes einen unmittelbaren ougang nac 
sal beysen yögte sie wurden unb dessen Zölle sie an den Toren innebat ^r 6 strebten ist selbiwerftandlic, unb so entsteht die Führung des Deleitweges 5 
BuEESs Unterlimpurger Sor in bie obere unb untere Kecengasse (heute. Hexrengajse) Best war auch ber “lat frei für bie Anlage ber Kecenburg mit ihrem Wirticajtshoi, 
ben bie geutergasse früher durchschnitten hätte. 9 in moren an benen

6. Ungelöst war bisher die Frage, wo die 3.0 IIi’dtten, moren. In. bas gimvura lein Koniasrecht ber Zollerhebung ausübte. Bor. 1490, al]d DepptNdS Spuar Jor geöffnet wurde, war bie Zolisfatte für bie Strafzen oben am Zollhütt ' 
tot neben bem9 nE bem heutigen Pulverturm. Denn der Chronist 
Verölt sagt in seiner Chroni Haus:* „Anno domini 1490 00 bat man her gTRSPi iverdb iennerbalb Kochens angefangen zu bawen, unb das thor bey der oeputTin ver"Siem poliwerdb zugemaur?, dargegen bas Niedamer. thor AemAGiTerer

(an auffallenb ist ber Name des Niedemer TDrs als weu-tnIoI d E 
Seit (1439 1453—1508), ber vielleicht Anhaltspunkte für die Frühgeschichte, unsere 
gtabt gibt' Sr sann erinnern an ben Namen Ludwig (abgekürzt Lull), und wäre viel- 
eiat bas Überbleibsel einer gullenjurt, bie bie Verbindung des Budewig de SÄ bes angeblichen Saugrafen auf bem bortigen Berghof (Wv noc bis 16.De Duer 

Sefchmorcncn Sericht abhielten), mit Sal aufrecht erbielt,wp T bic.Batpbsifigsbege:

kgu^fübrem tfsÄ (unb bannt wohl q68700570"EEs"iaSTR&6:
s“svstsstu“1bce «tboEW 18"- 6% t bcl“"XKaMKe"sBSZEvxengs-F8um6sAHNcn

von Mainz eng verbunben war. Auc) Das. Loo ne S’-e— 
Kloster Somburg mürbe unter bie Aussicht bes Erzbistums Mainz gestellt, das Pul 
als feinen VJP“LT“oBerbrrten besonders verehrte. Nutzer Westheim und Not aber wird 
as EBn-nEnn Susa auch noch „Gala” genannt, womit in Verbindung mit dem 
ßullentor Vorfall hoch vielleicht unsere Galzitätte gemeint fein tonnte, falls nicht ein 
•T. Ksrzenbet.RapinAemosp"Sëh Stlofter surrbarbt Stönigsaut au Restbeim 
orckor 623 so erinnert bas lebhaft an viele Suter im Tauber- unb Mulacgau, btHclbe^önig im selben Jahr bem geächteten Pfalzgraf Herrmann von Lothringen 
XenomSnuTroStr verliehen hat. So tonnte auch Westheim im Besitz des falz- 
grasen Tom ensein unb Na Kaiser Konrad III. erbmeife Kochergaugraf war, so wäre 
£ bleicht Erbgut' von feinem Ontel, bem Etauset unb pialägtasen Eubwig, unb es

* 9gl. agger = gebämmter Weg (S. 223, unten!).
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wäre jener Ludewig de Westheim am sagenhaften Sitz der Kochergaugrafen identisch 
mit dem Vsalagrafen Ludwig dem Staufer. Dann könnte man die Gründung der 
Oalobslirche in Dall den Staufern zuweisen und damit für die frühe Verbundenheit 
Uieles Geschlechts mit Dall (und Comburg, wohin auc Pfalzgraf Deinric von Laac 
Stiftungen machte, nachdem er vorher die Witwe des geächteten ‘falzgrafen Hermann 
von Suremburg geheiratet hatte) einen neuen Beitrag geben. Diese neue These wird 
noc unterstützt durch die Untersuchungen des verstorbenen Bossert, der in seiner ein- 
gehenden Darstellung der Geschichte Comburgs37 einen leider urtundlic nicht mehr 
nachweisbaren, aber durc feine sicheren Kombinationen sehr einleuchtend gemachten 
engen verwandtschaftlichen Zusammenhang ber Staufer unb Comburger gibt.

Die pfalzgräflichen unb Weinsbergischen Lehen im Rosengarten, besonders auch in 
Aleden, bie die Derren von Ninderbac unb anbere als Afterlehensträger innehatten, 
werden nun auch verständlich, gerabe so wie bie Vellberger Sehen ber Pfalzgrafen 
von ALined, b. b. b e r Ninecker, bie in her Lullenstadt Mainz auch lange Zeit bie 
logtet innehatten.

Daß also der Name des Lullentors weiter zurückweist in das frühe Mittelalter ist 
nicht von der Hand zu weisen; unb er gibt damit bem Altteil Halls: steinerner Steg— 
Anterwöhrd—Sollhütte—Riedemer Steig erhöhte Bedeutung, unb läßzt ihn als 
ältesten Bugangsweg in bie Altstadt besonders hervortreten.

Solle wurden zwar noch 1672 teils von Hall, teils von Simpurg, teils von beiben 
gemeinsam, an sechs Toren ber Stabt samt Vorstädten, nämlic am Langenfelder, Gel- 
binger, Anterlimpurger, Weiler- unb Riedemer Tor, seit 1552 erneut auc am Anter- 
wöhrdtor von Dall erhoben! Bevor aber bie „Vorstadt jenseit Kochens", wie sie immer 
genannt wird, ummauert war, unb noc Wege durc gurten unb über ben steinernen 
Steg in bie Stabt hereinführten, sann bie gollftätte bloß innerhalb ber Stadt- 
mauern, in nächster Nähe bes Anterwöhrdtors, geftanben fein! Da führt uns nun ein 
bisher völlig übersehener Umstand auf bie richtige Spur. Der älteste Kupferstic von Hall 
aus bem Wert von Braun unb Hogenberg von 1578 zeigt in ber Signierung ber einzeln 
erflärten wichtigen unkte bes Stadtbildes auch bie „Zollhütten", bie in ber geraben 
gortfcfeung des steinernen Steges etwas ausserhalb ber Ummauerung ber Vorstadt 
jenseit Lochens fällt, aber wohl nur deshalb, weil ber Zeichner aus künstlerischen 
Gründen bie jenseitigen Vorstädte St. Katharina unb Weiler ganz unnatürlich zu- 
fammengebrängt bat, um Grosz-Hall um so eindrucksvoller erscheinen zu lassen. So 
fommen wir also trotzdem etwa auf bie Nähe des ulverturms, was mit ben 
Chronisten zusammenstimmt. Nun ist aber bie gleiche Signatur 5 noc zu sehen 
auf einem Daus gleich neben bzw. hinter bem Torturm am steinernen Steg innerhalb 
ber Altstadt, genau in bem W inte l ber zwei zusammen fto fe e n b e n 
alten Wege Seutergasse unb vom steinernen Steg her. Das ist ber einzig mög- 
liehe Plaß, um für beibe Straszen gemeinsam ben Soll zu erheben. Es ist bas Daus 
von Schneidermeister Müller, bas, auf alten bieten Grundmauern sitzend, noc heute 
durc seinen halben Giebel auffällt unb vielleicht nach rückwärts an eine hohe Mauer 
angelehnt war, bie bie Strafee als Zollgrenze abschloß bzw. ein Tor in sic einschloßz. 
Schon bas wertvolle Ölgemälde von 1643 im Haalamt zeigt dieses Daus mit einem 
mit Schnecken unb Spitzen geschmückten halben Treppengiebel.

7. Verhältnismäszig klar liegen bie Einmündungsverhältnisse ber Geleitstrasze 5 
von Ellwangen—Dessental her in bie Altstadt Hall. Alte Flurkarten aus ber Zeit ber 
Canbesvermeffung zeigen deutlich ihre Führung am Schenkensee vorbei, um 300 m 
stadteinwärts links abzubiegen in ben heutigen „hübichenWe g", ber heute 
noch alle Merkmale alter Wegführung trägt halb als enger, tief eingeschnittener Sohl- 
weg, halb als unregelmäßig breiter Wasen ober Öbftrcifen. Wo der obere Schiedweg 
in bie Crailsheimer Strafee münbet unb ber Weg vom Bürgerheim, bas alte Blut- 
steigle vom Hochgericht auf bem Galgenberg, herabfommt, am K I ö 1 I e s t u r m, ber 
auf ber ehemals 3 bis 4 m höher gelegenen Landstrasze lag (heute noch sind bie 
Fundamente zum Teil erhalten), münbete bie Ellwanger Geleitstrasze herein in bie 
heutige Strafee zum Crailsheimer (= Langenfelder) Tor.

8. Ebenso klar ist uns ber Verlauf ber Cröffelbacher Strafee von Bilriet her, 
Ar. 9, ber oben am Döhenrand über Hall abbiegt in ben heutigen Ziegeleiweg, um 
etwas außerhalb bes Klößzlesturms in bie Landstrasze zum Langenfelder Tor einzu- 
münden. Zwischen Weg 9 unb 5 nun kommt bie Crailsheimer Geleitstrasze Nr. 4 
herein, an ben ehemaligen Eisenbahnwohnungen vorbei. Seine natürliche Fortsetzung 
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wäre nun in gerader Richtung weiter, über die heutige Staatsstraße quer hinweg 
gegen ben slotzlesturm. Und tatsächlich finden wir, durc alte “ lanzeic n ungen pon 
1700 bis 1750 bestätigt, hinter ben Werkstätten von «aber & Hage lloc alte Hüter- 
grenzen genau in bieser Sichtung, unb von unten her bei dem. Besit um Cutöhrlein 
eine frühere Einfahrt mit alter Grenzmauer hinauf zu diesem Tüngen taler 3 eg. 
stoßen Weq 9 unb 4 zusammen, um nun gemeinsam burcb den KlbBLesturm, ID Weg 5 einmündet, unb mit diesem zuerst zum 1515 erbauten äußeren Sangenfelder 
Tor, unb bann, lints von ber Mauer vom mosenbuhl, rechts von der Stadtmauer 
flankiert, zum älteren inneren Langenfelder Tor zu führen, das etwas östlich oon ber 
"Krone” stand. Von hier aber geht ber Weg nicht am Nonnenbof vorbei auf ben 
Harttplatz, sondern n ö r b l i c ber Kirche, entlang bcm Büschlerhaus. Vorher 
war aber noch ein drittes Sorzu durchschreiten, das heute noc p orhandene unter 
bcm „Klaizgebäude", fast anstoszend an ben Chor ber Michaelstirche das A bcutlid) oben unb unten bie Toreingänge vermauert zeigt. Noch um 1600 wirb von 
hier bis zum Fischmarft am Fischbrunnen ber Weg bie „gemeine Straßen , b h- alle 
ber allgemeine Haupterkehrsweg, genannt. Dier geht es vorbei am AulO+T. 
baus, bcm ehemaligen, noch jetzt in seiner verlassenen unb verbauten Schönb 
einzigartig wirtenden Rinderbachshof, mit vermauerten romanischen SIrfabenbogen unb 
bcm reizenden Snnenbo , dahinter bas alt c © c ric t s haus unb bie vom130 el 
gestiftete Sauskirche St. Georg unb Maria. Vom Marktplaß aus gesehen habenwir 
in bieser „gemeinen Straßen" unb bcm alten Torturm unter ber ehemaligen Eatein- 
schule hochitwahricheinlich auch ben alten Aufgang von bcm steinernen Steg unb b 
Altitadttern heraus zur Reichsburg, bie vielleicht bie curtis regia ber Sarplingeréett 

bePsm X l 0 ft e r q a f f e aber müssen wir uns wohl in alter Zeit als Sa d g a f f c 
benfen, bie vor bcm Verlerbor umbiegt in bie piarrgaiie. oc 1490 sagt in Saul, brief38 baß Magdalene von Bachenstein burcb ihre Vormünder vertäust noaus- unb 
èofrait ju Sal im Jerlerhofe zwischen Kaipat Eberhards Jaus und andererseits 
über ben Weg hinüber, an ber Stabt Werchaus (= die Bauhütte zum Cbptbay Der 
Mlichaelstirche.) auf St. Michael Kirchhof jtoszend um 75 Gulden theinjio" JPer 
auch noch auf Merians Stic von etwa 1645 scheint bei ‘laß auf dem alten 8 Tieb)DI 
St. glFhaet in ber Nähe bes östlichen, oberen Friedhostores hinüberzureichen in den 
Jerlerchen Burghof (heute Nonnenhof), nac Osten durc die Sriedhofmguer abge- 
schlossen, hinter ber bie Straße bann vorüberzog zum alten Burgtor an der Kirche.

9. Unb endlich fommt von Norden herein bie Geleitstraßze Nr. 3, ber Geitenstrang 
ber Nibelungenitrasze, also aus Richtung Worms—Heidelber 9 —Sinshet m—imp: 
fen—Seilbronn her, burcb bie 1324 ummauerte Gelbinger Bori tad t.Det. qufallen? 
kniet ber Straße beim Sosenturm, wo sic nach 1820 das Oberzollhaus befand (in 
bem Äüfcrcigewölbe, an ben Dofenturm angebaut), stetIt, pielleicht eine, etite T- 
Weiterung vom Säumarlt aus bar, etwa bie von 1324 bie bann ihrSorteBunA 
betommen hätte bis zum äußeren Gelbinger Tor etwa 1350, wo ein «ollweif notig 
war zum Schuß ber um 1330 neuerrichteten drei Mühlen. Bald nach bem Jofenturm 
aber teilt sich Straße 3: Ein Arm in bie Altstadt, um an bcm Schuppac auf bas 
älteste, innere (bis setzt noc nicht nachgewiesene) Tor der Hohenstaufenstadt |u ge-
langen. Das Kapellentor am Säumartt sann erst durc eine Erweiterung bes Staot- 
terns über ben Gchuppac hinaus um 1290 entstauben sein, und 1296 wirb ber ©cDE- 
taler So an diesen Tor zum erstenmal erwähnt. Setzt beginnen, zwischen Schuppac, 
URarttstraßc unb Michae stirche, bis zum Marttplatz die burgartigen. Hgulep des 
Stabtabels. Der anbere Arm aber zieht durc die Gasse »hinter der entlang, 
westlich bes Gchontaler Hofs burcb ein altes Torhaus der Stadtmauer, beute verbaut 
zu Kellern unb Garagen, in ber Klingengasse, Mhrengasse, Pumpe ngd 5f (heute 
Schulstrasze) mitten auf ben Haalplat nördlich ber Quelle, wo auc bie brei anbern
Salzwege von auswärts enben.

V. Die Alfstadtumgrenzung zur Hohenstausenzeit
Es ist nun ein leichtes, ben ä 11 e ft e n staufischen Stadttern zu um- reißen: Jom steinernen Steg zur Dorimühle, von hier einen Bogen über das AInter- 

limpurger To gegen ben Chor ber gotischen Kirche und das innere Langenfelder lor 
bcnP„9?eubau" unb Rosenbuhl außerhalb ber ältesten Mauer lajiend. 5 eute noc. i 
dieje Stabtmauer zu verfolgen. Schon ber Comburger Hof, ben das Stift 1317 erhielt 



234 —

im Sausc gegen den ’latz am Bach, wo Hall fein Spital erbaute, musz im Zug einer 
alten inneren Stadtmauer gelegen fein, und der Sang in feinen Hinterhof einen alten 
Stadtgraben dargestellt haben, ber jetzt ganz aus aufgefülltem Schutt besteht. Auc 
die äußere Mauer ist noch zum Teil sichtbar, da die westliche Hausreihe im Nosenbühl 
an sie angebaut bzw. daraufgesetzt ist. Vom Klaszgebäude aber führte die Mauer 
hinüber in die Schuppachgasse, innen quer über die heutige Strafte gestellt, bie zwei 
mettoratshäufer an bie Mauer angebaut. Die ganze Schuppac mit ihrem offenen 
Bac war nun bie Grenze, querte bie Marktstrasze, an ber innerhalb des hier ver- 
muteten SDrs die alte „Craube" stand, wie oben am inneren Langenfelder Tor bie 
alte „Stofe" unb bie „Krone". Die Häuser Wanner unb Seitel wurden erst später 
vor bie Mauer gesetzt, ber Bac war in ältester Seit auch hier bie Grenze. Heute noch 
ist hinter ben Däusern Wanner—Seitel ber zwischen ben Häusern eingezwängte Bac 
gegen ben Stadtkern zu durc eine Mauer abgeschlossen.

Schwieriger ist bie Abgrenzung gegen Westen zum Salzquell: Wir haben in leichter 
Krümmung von ber Sulmeisterburg ab am steinernen Steg bzw. ber Haalgasse beim 
Steinhaus Gokenbach-Bogt bis zum Spitalbac bei Kaufmann Sepfrieb bie Bloc- 
gaffe, durc bie nach alter Überlieferung ehemals ein Kocherarm geflossen sei. 
Darin wird ein Wahrheitskern stecken: Es ist ber Zug ber ältesten Stadtmauer bzw. 
des ältesten Stadtgrabens, in ben man vom Kocherknie her beim Schlachthaus, am 
„Socherstüble", bas Wasser herüberleitete in ben Stadtgraben, um ihn verteidigungs- 
fähiger zu machen; in ben Spitalbac hatte das Wasser ja bann feinen natürlichen 
Abfluß. Geschützt unb bewehrt war bie Mauer durc bas Steinhaus mit Buckel- 
quabern, heute Daus Hvkenbac mit Rosenberg unb Haus Vogt, das Ganze bis zur 
Dandelsbant ein Stadtadelshof wie Keckenburg, Berlersburg, Rinderbachhof. 3m 
Keller von Haus Bogt steht noc bas Fundament eines dicken runden Turms gegen 
bie Blodgase, wohl ein Turm dieser ältesten Stadtbefestigung. Am Milchmarkt, auf 
ben bie Blocgasse geht, stand noch 1538 ein Steinhaus," bas wohl auch zur Ver- 
teidigung ber Mauer hier errichtet war; seine genaue Sage ist noc unbekannt. Der 
„Haal" war natürlich für sic ebenfalls abgegrenzt, auf zwei Seiten durc ben Kocher 
geschürt, dabei bas feste Sulfertor! ©egen Norden aber sonnte ber Spitalbac einen 
©tabtgraben füllen, wenn nicht eine engere Grenze in bem alten Durchlaß vom Milch- 
marft zum Grasmarkt unb weiter zum Kocher gezogen war.

VI. Aufteilung des Alfstadtterns
Notwendig, aber auch reizvoll ist nun eine Betrachtung über dieAufteilung

b e s Raumes der Altsiedlung: 3m Norden auf ber bie Gegend überragen- 
ben Hvchterrasse bie Michaelskirche, nach ben Chronikberichten ehemals bie Burg ber 
Salzgrafen, wohl bie curtis des alten Reichsguts; südlic davon bas Minoriten- 
(Barfüßzer)kloster, früher Safobsfapelle, wenn nicht ein deines Benediktiner flofter. 
Serner sechs Adelshöfe mit ihren Stadtburgen unb Wirtschaftsgebäuden, wohl ber 
vornehmste unb bcbcutenbfte von ihnen ber Ninderbach- ober Büschlerhof mit feinen 
romanischen Burgresten; am Marktplatzec (Clausnizerhaus) bas Haus ber Reichs- 
ichultheiszen mit feiner prachtvollen, wappengeschmückten Stützsäule inmitten ber 
alten Waffenhalle. Östlich ber Kirche wohl ber Bezirk ber Geistlichkeit (farrgasse), 
westlic von ©t. Satob Rathaus, Kanzlei unb Salzhaus, ersteres 1494 neu erbaut 
(unb vorher wahrscheinlich im hinteren, alten Hauptgebäude ber heutigen Breitschen 
Löwenapotheke), im Norden bas Gerichtshaus unb bie Schuppachtirche. Nur im 
Slorbivesten ist Naum zur Entfaltung von Handwerfstätigkeit, 3. B. bie Sporer in 
ber Sporersgasse, zugleich Ausgang aus bem Stadtbezir zum Spitalgelände; für 
landwirtschaftliche Betätigung in ber Altstadt ist fein Platz, deshalb auch keine eigene 
grofte Markung! Darum waren Märkte eine Lebensnotwendigkeit; aber ber 14tägige 
Michaelsmarkt, erst 1156 verliehen, sann nicht ber erste gewesen sein! Schuhmarft unb 
Hafenmarkt finb wohl Reste bes alten Safobimarftes, ber natürlich ursprünglich um 
bie Sakobskirche abgehalten tvurbe unb vielleicht, in Verbindung mit bem dort ge- 
legenen Salzhaus (S), ber älteste Wochenmarft gewesen ist. Markt, Zoll unb Münze 
mag Sall längst vor 1156 verliehen worden sein, vielleicht zusammen mit Marbach, 
bas diese ‘Privilegien schon 1009 besam, trotzdem aber noch 1247 nicht als civitas, 
sondern als villa bezeichnet wird. Halls Münze wird immerhin urkundlich 1208, viel- 
leicht nur aus Mangel an älteren Urkunden, zum erstenmal genannt unb Hall 1200 
als civitas angeführt. Dazu kommt noch bie alte Herzogsmuhle, bie älteste Sollhütte
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Sohanniterhospitals auf alter Straße zur Aufnahme fremder franfer Pilger und 
muder Zauberer, ganz wie in Reichertsrot bei Rothenburg D. d. S. auf der alten 
Gern- und. Geleitstrasze Miltenberg— Aub—Langensteinach—ostlic Rothenburg vorbei, 
Das in Früher Seit noc nicht bestand.42 Setzt verstehen wir aber auc bie Lage von 
St. Katharina an alter Wegführung nac Rieden—Westheim, wohin es incorporiert 
war und das mit ihm zu Murrhardt gehörte, wohin bie Strafte über Nieden unb 
über bas Nottal führte.

Also getretene Salzpfade unb Furtwege aus Vorzeit unb 
frühem Mittelalter, verbunden mit früherer ober späterer 
Entdecung ber Salzquelle, ergaben bie Siedlung Sall,zum 
größten Seil geworben unb gewachsen aus Keimzellen um 
gurt, Stege, Brücen, Tauffirche unb Sauburg. Dazu ums Sahr 
1160 auf einem Umkreis von nur 3 km, also auf eng ft cm Naum, bereits 
| cc s romanische Kirchen, nämlic St. Michael, St. Zakocb, St. Katharina, 
Oroß-Comburg, Klein-Comburg, Tauffirche Steinbach 1 Das ist das Bild b c r 
Entwiclungsgeichichte Halls, wie es sic ergibt aus Hunderten von 
Einzelbevbachtungen, Dielen Quellenstudien unb einem von innen heraus gewachsenen 
Dineinfühlen unb Erleben feiner Geschichte.

VIII. Die Ergebnisse beider Arbeiten
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, gibt bie Arbeit Weilbachs doc Anlaßz zu 

manchen ernsten Bedenken, so sehr bas fleißige Zusammentragen von Stoff unb aus- 
giebige Anführen von statistischen Unterlagen, vor allem aus Gmelins Arbeiten, an- 
ersannt werden soll. Es zeigt sic auch hier wieder deutlich, baft Fragen ber heimat- 
kundlichen, siedlungsgeographischen Forschung nicht dadurc gelöst werden, baft man 
ein paar Tage lang, wie im vorliegenden Fall, bas Sebiet an Ort unb Stelle be- 
sichtigt, im übrigen aber sic auf bas Stubium bes Sonderschrifttums unb allgemeiner 
theoretischer fachwissenschaftlicher Werke oerläftt. Serabe bei Hall mit feinen groften 
Stadtbränden Don 1306, 1376, 1680, 1728 ist es doppelt notwendig, genaue topo- 
graphische Studien am Stadtboden selber, in alten Kellern unb Gewölben, Erdauf- 
schlüsien bei Grabungen Don Wasserleitungen usw. zu machen, unter restloser Aus- 
nüßung von Archivalien (Hauskaufbücher, die Masse ber Einzelkaufurkunden ab 1350!, 
Lagerbücher, Akten über Wasserrechte, Brunnenrechte, Bauamtsrechnungen unb -ver- 
Handlungen, ‘Prozessakten über Besitz unb Boden, Lehensbücher, Grenzregulierungen, 
Jatsprotokplle ab 1450! usw.), wie sie hier in unserem gemeinschaftlichen Archiv in 
reicher Fülle unb zum Teil in seltener Lückenlosigkeit zur Verfügung stehen.

Aber davon finben mir in ber vorliegenden Arbeit Weilbachs faum einige Ansätze! 
So ist es fein Wunder, baft er 3. B. einen Stabtplan a u $ f c n i 11 Dom Sahre 1728, 
ber lediglich ben Stadtteil Don ber Rittersbrücke bis Marktstrasze enthält, als Grund- 
läge nimmt zu Erörterungen unb Feststellungen über Stadtentwicklung, unb dabei ben 
plan auf 1576 (allerdings mit Fragezeichen) basiert, unb einen „Hinweis bes sehr 
verstümmelten Plans ber Stabt auf einen westlichen Ausgangspunkt" heraus ton- 
struiert. Bis zu einer Ahnung ber wirklichen Sachlage bringt er an einer Stelle 
burc in ber Feststellung: „Sine Möglichkeit geringer Verschiebung ber Ursiedlung 
gegen ben Kocheroberlauf besteht vielleicht, ist jedoc aus ber Stabtanlage nicht er- 
sichtlich und ebensowenig geschichtlich einwandfrei unterbaut." Sm Gegenteil! Nicht 
bie Möglichkeit, fonbern bie Tatsache ber Arsiedlung am Kocher selbst um 
bie älteste Berkehrsachse bes steinernen Stegs, ber Furt, ber Zollstätte unb ber Ur- 
mege besteht, ist aus ber Stabtanlage bei gründlichstem Stubium bes Stadtplans unb 
bes Stadtbildes wohl ersichtlich unb, mie meine Zitate zum grössten Teil auch nach- 
messen, geschichtlich weitgehend unterbaut!

Aber auc mit bem, was Weilbac über bie „Zetztzeitformen im Haller 
Landschaftsbild" sagt, sann ein Haller, ber feine Heimat fennt, ihre Lebensnotwendig- 
feiten versteht unb ihre Setztzeitaufgaben klar erfaszt hat, nicht einverstanden fein! Er 
sagt auf Grund feiner Feststellungen bis April 1934: „Der Grundriß ist nur eine 
Fortführung bes Oroszgrundrisses ber alten ummauerten Stabt. Sm Stabtinnern selbst 
sind fast feine Veränderungen in ben letzten 130 (!) Sahren Dorgenommen worden.” 
„Auf bie Höhe reicht Sall nur (!) im Nollhof ber linsen Kocherseite unb im Bürger- 
heim ber rechten Kocherseite. Das sind bie einzigen (!) Versuche zur Höhe zu 
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tommen, es bleibt (!!) also in das Tal eingezwängt, ist vor allem auc dazu auf die 
Bucht angewiesen und tonnte auf diese Weise faum weit wachsen." „Ein schmaler Sid, 
zadweg (! wo?) müht sic vom heutigen Kochertal aus zur Höhe der Komburg hinan. '

Om Abschnitt über Bevölkerung meint er: „Mit ber Gejamtbevölferung 
haben sie (die Sieber) Merkmale gemein, dasz sie sic als Angehörige des fränkischen 
Stammes durc grosze Redseligkeit, Höflichkeit und Verschmitztheit (!) auszeichnen. 
Selbst ber rein äuszerliche Verlauf bet Haller Geschichte als Untergrund ihrer Stadt- 
entwiclung ist ihm nicht geläufig, ba er die Anekdote des „Peter Leu von Dall um 
1500 deshalb charakteristiic nennt, „weil auch hier wieder bic beginnenden Gegenjdße 
zwischen Untertanen und Obrigkeit, auf Hall bezogen, die Kluft zwischen Dandwertern 
unb Adelsherrschaft in ihren Anfängen (!) auftreten, um schließlic zu ben großen 
Zwisten zu führen." Dabei war bie erste Zwietracht 1261, bic zweite 1340, bie 
dritte 1510!! ,

Unverständlic unb vielfac irreführend ist auc bas, was ber Verfasser u b e r 
SallsWirtichaftsleben ausführt. „Nac ber Eingliederung in bas Derzpg- 
tum Württemberg (1802) waren bie Erträgnisse (ber Saline) zwar noc lehr be- 
beutenb, tonnten aber mit ber Landeserzeugung nicht mehr Schritt halten. 1810 be-
trug bas Erzeugnis 90 000 Zentner Siedesalz = 80 bis 90% des württembergiicen 
SaUes." (Also sogar noc im Königreich!) „Die Nutznießzer ber Saline, bie da er 
Bürger, verlieszen sic auf sie, so daß das alte Hall wesentlich eine Stabt Des Genuiles 
wurde (!), abgesehen bavon unb zusammenhängend bamit, daß es eine Salzitabt war.

Grotest, ja beinahe belustigend aber wirkt, was Weilbac in diesem Sulammen- 
bang weiter weit: „Seit ben 30er Sahren des 19. Jahrhunderts also mußte sic nach 
Verlust bes Salzes Hall auf das anbere Bein stellen', wie Robert Orabmann lehr 
glüclic sagt, — nämlic auf bie 2 a n b w i r 11 c a f t. Daß landwirtschaftlicher .De- 
trieb möglich ist, ja sogar äuszerst günstige Bedingungen vorfindet, sagt allein schon 
bie Grogzlage ber Stadtlandschaft." „Es ist aber nun nicht so zu benten, daßman in 
Hall etwa Landwirtschaft triebe, benn dazu ist vorläufig nun bie Flache nicht DDT- 
banben unb bie Haller tonnen sic dazu nicht aufraffen (!), ben Dvllhof ausgenommen, 
ber bereits bie Ebene erreicht hat. Sm allgemeinen lebt man von ben anbleuten, bie 
ihre Ware in bie Stabt bringen unb zu ben Ämtern tommen müssen." Uber bic 
Grogzlage ber Haller Landschaft aber sagt derselbe Verfasser 2 Seiten weiter, wenn 
auc in bezug auf Handel unb Verkehr: „Abgeschnürt von ber weiten Ebene im 
Süden, Westen unb Osten, behindert durch bie Waldberge, ist Dalls • ain b c I Tait 
innerhalb bes engsten Gebietes geblieben." Das Gesamtergebnis aber der ganzen 
wissenschaftlichen Untersuchung über Halls Stadtentwicklung gipfelt in den Ivorten. 
„Zusammenfassend, rückblickend, erhalten wir bas Ergebnis, daß Stall in allen teilen 
mit bem Salzquell entstand, lebte unb nachließ unb nur durc bas umgebende ge- 
segnete Land bas 2eben erhält unb feine Bevölkerung, kräftigt, ja sogar nod weiter 
heben sonnte, wenn es sic eingehender mit La n dwirticait bes 
1 c ä f t i g t e. (!!)* Für Hall wurde bie Lage Schicsal. Es blieb (!) im Grund- unb 
Aufriz mittelalterlich, möbelte sic entsprechend bie Bevölkerung (!) •.. uit.

Wenn so ber Verfasser ber besprochenen Arbeit zu manchen schiefen Ergebnissen 
in ber Beurteilung bes heutigen Hall unb seiner Bewohner, aber auch zu unrichtigen 
unb zum wahren Verlauf ber Haller Frühgeschichte im Widerspruch stehenden Seit- 
Teilungen kommt, so wollen wir ihm bas nicht nachtragen, sondern ihn versichern. Daß 
wir Saller mehr wollen unb mehr erreichen werden in bem neuen, heute 
in bie Geschichte eingegangenen Neic Adolf Hitlers, als uns rückwärts entwickelnd 
— „zur Landwirtschaft umzustellen", bie Hall nie betrieben hat unb nie betreiben tann, 
weil ihr innere Möglichkeit unb äuszere Markungsdehnung fehlt. Aber etwas fehlt 
ihr nicht, unb das ist die Bindung zum Leben u n d 3 um Kamp lbie 
sie befähigen wird, im verständigen Ausgleich mit ber sie umgebenden Landwirtichait 
ihre handwerkliche Tüchtigkeit unb verantwortungsbewußte Bereiticait zur —litardeit 
an Wirtschaft, Sandel unb Snbustrie bem Führer restlos zur Verfügung zu stellen, 
treu ihrer geschichtlichen Vergangenheit als jahrhundertelanger Aiftelpuntt ber Salz- 
erzeuqung unb des Galzhandels durc weite fränkische unb schwäbische 2anbe.

Wir bansen bem Verfasser, bafe er uns bureb seine Arbeit Anregung gab unb 
Gelegenheit bot, uns erneut auf unsere geschichtliche Vergangenheit zu besinnen unb 
bie Leistungen ber Vergangenheit unter bem Wertipiegel ber Gegenwart einer gründ- 
lieben Betrachtung zu unterziehen.

* Sperrung unb bie Ausrufezeichen vom Berichterstatter!
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Berger, Friedrich, Die Familiennamen bet Reichsstadt Schwäb. vall 
im Mittelalter. Tübinger Nostorf Christ, 1928. Sn Maschinschrist 8.

Auf Gruns genauer Quellenstudien im Haller Archiv, Staatsarchiv und im ein- 
schlägigen Schrifttum ist aus ber soliden Schule von 'Professor Dr. —vhnenberger 
diese wertvolle Arbeit entstanden, verdienstvoll besonders deshalb, weil fast alle ADE- 
arbeiten fehlten. Die Abhandlung macht Ernst mit ihrer Absicht, in der Samilien- 
forschung in einem örtlichen Gebiet Grund zu legen für ein späteres Ichwabiic- 
fräntisches Namenbuch. Sie beschränkt sic auf bas Mittelalter, weil nac, dem 
16 Sahrhundert grofte Veränderungen in ber Namensform nicht mehr eingetreten 
sind; später neuauftretenbe Namen sind freilich nicht berücksichtigt. Aus rund Dar- 
gebotenen geschichtlichen Einblicks in bie Haller Verhältnisse unb ber Würdigung des 
Wertes ber Duellen für bie Haller Familiennamen, unter benen bie handichriltichen 
bie ergiebigsten sind, unb nac Klärung ber Sprach- unb Schreibverhältnilie unb 
grundsätzlichen Ausführungen zur Erklärung unb Festigkeit ber Namen (mit —eilpie- 
belegen) geht ber Verfasser über zur Untersuchung ber Namenhäufung unb zu weib- 
liehen Namen, bann zu Namengruppen nac ber Endung. Vie Bornamen ber Oaer 
Gegend zur Zeit ber Familiennamenbildung werden untersucht, bann bie oamiilen- 
namen aus altdeutschen Männer-und Frauennamen, aus fremden Saufnamen, Tchließ- 
lieh bie ®ruppe ber Heimatnamen (von Ländern, Stämmen, Ortichaj ten, Durgen abs 
geleitete). Dabei werben Adel- unb Bürgernamen zu unterscheiden verjucht unb wir) 
ben einzelnen Namen im Kreis Hall, in Württemberg i f ch Sra nien, in JnV 
aufzerhalb Württemberg bis zu ihren ältesten Vorkommen naebgegangen Q. 590—420); 
Das allen in württembergisc Franken familient undlic interessierten sehr zur Einlicht 
zu empfehlende Namenverzeichnis am Schluß der Arbeit umfaßt 4 
Namen; barauf fei hier als auf eine reiche Fundgrube für Familienforichung bin- 
gewiesen, besonders ba bas Vorkommen ber für Hall behandelten Samillennamen lieb 
auch sonst auf Württemberg unb weit darüber hinaus erstreckt. Wie nur malcinen- 
schriftlich vorliegende Abhandlung ist zugänglich in ben großen württembergiicen Bibliotheken unb in ber Bücherei des Historischen Vereins für Bürttembergiic 
Franken, ber fein Exemplar ber Freundlichkeit von Herrn Professor Dr. Aphnen- 
berget (Tübingen) verdankt. Ani"

Würtfembergische Kirchengeschichte bis zum Ende der Stauf et zeit. Von
Professor Dr. Karl Weller. Calwer Vereinsbuchhandlung, 1936, XII unb
372 S. Grofzottav. Kartoniert 9 M, in Seinen 10,80 M.

Nachdem im Jahre 1934 auf das württembergische Reformationsjubiläum, der 
brüte Band ber auf fünf Bände berechneten „Württembergischen KirchengeTcichte , 
„Württembergische Reformationsgeschichte von 1530 bis 1559 ' herausgegeben von 
Dr. D. Rauscher, herausgefommen ist, erscheint im Subiläumsjahr „Des, rührigen 
Calwer-Verlags in dankenswert rascher Folge freubig begrüßt der erste.—an, um- fassend ben Zeitabschnitt, ba unser Volt bie Kräfte des Christentums in sic duinahm 
unb allmählich sic zu eigen machte, bis zu bem Zeitpunkt, wo bas 'Papsttum im Über-
eifer ber Reform zum Schaden für Staat unb Kirche in ungeistlichem, Nachtringen 
bas Staufergeschlecht stürzte unb bas Kaisertum vernichtete. Der stattliche Band per- 
bient Besprechung in unserer fränkischen Zeitschrift nicht bloß, weil bas Sranfenland 
ein Stüc Württemberg unb bie württembergische Geschichte ein Seil Frantengeichichte 
ist, nicht bloß, weil ber Verfasser langjähriges verdientes Mitglieduniere $ Vereins ist, mehr noch, weil in dieser Darstellung bie frühmittelalterliche Geschichte; unseres 
Landesteils aus ber Feder eines anerkannten Geschichtskenners eine —eichreibung 
findet, ber mit ber fränkischen Geschichte besonders vertraut ist.

Srft mit ber Einwanderung ber grünten um 500 beginnt bas Christentum in 
unserer Geaens hoben zu fassen. Die Alamannen waren noch Selben. Vie Tran- 
tischen sonfgute? unb Herrenhose würben Mittelpunkte des Christenglaubens. Von 
ben alten Srarrkirchen Seilbronn, Lauffen unb Stöckenburg breitete sic ber neue 
Glaube aus in einem Netz von Pfarreien, das im Lauf der Sahrhunderte immer 
dichter würbe. Langsamer brang bas Christentum im alamannischen Seil des Sranten- 
reiches [üblic ber Grenzlinie durch, die von der Hornisgrinde über den Alperg, Lemberg Altenberg, Hohenberg bis zum Hesselberg verlief. Weller zeigt, wie hier, 
ähnlic wie sonst bei ben Germanen, auf ben Vorschlag des Serjogs unb nach seinem
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Vorgang durch die Vorsteher der Hundertschaften in einer Volksversammlung die 
Annahme der neuen Religion beschlossen und durchgeführt wurde. Auf die anfangs 
mehr äuszerliche Annahme des Christentums folgte langsam das Eindringen des neuen 
Glaubens, woran besonders zuerst die auswärtigen Klöster, die reichen Besitz und 
Einfluß im Land bekamen, wie 3. B. Ldrsch, Fulda, Weiszenburg, St. Gallen, beteiligt 
waren, später das 741 gegründete Bistum Würzburg und die im Land entstehenden 
Klöster Ellwangen, Murrhardt, Baumerlenbach, meld) letzteres freilid) nur furzen
Bestand batte.

Die zweite Hälfte des Werks umfaszt das Ringen um die Oberherrschaft zwischen 
weltlicher und geistlicher Macht, das Aufkommen der Reformbewegung und den soge- 
nannten Snestiturstreit zwischen Kaiser und Papst. Die als Gegenwirkung gegenüber 
dem kirchlichen Niedergang im nachkarolingischen Zeitalter in Lothringen einsetzende 
Reformbewegung wirft allmählich ihre Wellen herüber ins heutige Württemberg. Die 
Gründung des Chorherrenstifts Ohringen ist eine Auswirkung dieser gewaltigen Be- 
wegung. Bald steht bas restaurierte Kloster Hirsau unter bem großen Abt Wilhelm 
im Mittelpunkt des südlichen Deutschland. Der hirsauische Geist findet eine Stätte im 
Kloster Comburg. Die Vormachtstellung ber Eluniajenferflöfter wird Ausgangs bes 
12. Jahrhunderts burd) einen neuen Mönchsorden, ben ebenfalls von Frankreich aus- 
gehenden Zisterziensern, abgelöst (Kloster Schöntal, Lichtenstern, Gnadental 3. B.). 
Die kirchliche Geschichte ist in diesen Sahrhunderten eng verbunden mit ber politischen, 
roie aud) mit ber Rechts-, Wirtschafts- unb Kulturgeschichte. Mit Recht berücksichtigt 
Wellers Buc brum auch in ausgiebigem Nasz bie Bau- unb Kunstgeschichte jener 
Glanzzeit (Kronleuchter unb Antependium in Comburg 3. B.).

Wellers Kirchengeschichte ist also keineswegs bloß für zünftige Historiker ge- 
schrieben, sie menbet sic an meitere Kreise. Möge bas wertvolle Wert, bas neue 
Blicke in diese alten Zeiten uns tun läßt, bantbare Aufnahme finben nicht bloß bei 
ben Pfarrern, sondern bei allen Freunden württembergischer Heimatgeschichte. Wer 
barin lieft unb studiert, mirb in ber reichhaltigen unb tiefgründigen Darstellung Wert- 
volles finben unb ber eine unb anbere wird burd) bie Arbeit, besonders burd) bie 
zahlreichen Literaturnachweise unb Quellenangaben sic angeregt unb geförbert sehen 
zu eigenen Studien. S. Hoffmann.

S c a e f f = Sc e e f e n, 6. Harro, Kirchberg an ber Sagst, Schicksal einer 
hohenlohe-fränkischen Stadt. Bearbeitet nac bem Manustript-Nachlasz bes 
Kriegsgerichtsrats Theodor Sandel unb im Auftrag ber Theodor Sandel- 
schen Stiftung herausgegeben. Bd. I. 1936. Verlag Lorenz Spindler, Nürnberg.

Der Kreis Gerabronn, einst ber Kernbezirf bes Historischen Vereins für Würt- 
tembergisc Franken, hat von jeher viel Sinn für heimatliche Vergangenheit gezeigt. 
Die einmal vorbildlich gemefene Oberamtsbeschreibung von Amtmann Fromm braucht 
troß ihrer grunblegenben Bedeutung Ergänzungen burd) Forschungsergebnisse aus 
ben feit ihrer Erscheinung verflossenen Sahrzehnten. Durc bie Arbeiten Bosserts unb 
Eßlingers besitzt ber Kreis Serabronn eine Reihe wertvoller Einzelveröffentlicbungen.

Eine Zusammenfassung all dieser Arbeiten zu einer einheitlichen Schau fehlt noch. 
Das Eszlingersche Heimathuch’ hat im Zeitungsgeschmac zu viel Erzählendes, bas nur 
Serabronn berührt, unb bas Kirchberger Heimatbuch2 hat in ber Hauptsache schon 
veröffentlichte Arbeiten.

On ber Kirchberger Segenb sammelte ein Heimatfreund, Kriegsgerichtsrat 
Th. Sandel, jahrzehntelang Tatsachen zur Geschichte Kirchbergs. Diese Arbeit 
führte ihn über bie örtliche Geschichte hinaus. Seinen Manuskripten nac schwebte 
ihm eine Geschichte bes Bezirks vor Augen. Seiber mar es ihm nicht mehr vergönnt, 
seine Arbeit selbst herauszugeben. Nac feinem Tode vermachte er fein Manuskript 
nebst einem beträchtlichen Kapital unb einer ganz reizenden heimatkundlichen Samm- 
lung, über bie in dieser Zeitschrift noch zu berichten ist, feiner Vaterstadt Kirchberg.

1 Heimatkundliche Geschichte von Stabt unb Oberamt Serabronn, von Karl Eß= 
linger, ’ostdirettor a. D. (+), Serabronn 1930, M. Rückerts Buch- unb Verlags- 
bruderei.

2 Heimatbuc Kirchberg (Sagst), Herausgeber unb Verlag: Fr. Bauer, Kirchberg 
(Sagst). 1931.
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Diese geistige unb stoffliche Hinterlassenschaft benützte ©. HGrio Schaeff-Scheefen zur 
Verausgabe des angezeigten Buches. Vie Erscheinung des 2. Bandes ist in Ausiict
Jeftgl "unendlich fleißiger Arbeit waren von ©anbei bic Archive durchforscht unb bie 
auf Kirchberg sic beziehenden ©teilen herausgeschrieben worben, eine wahre Fund- 
grübe für ben Heimatfreund darstellend. Man betraute nur einmal die Zeitafel von 
1200 bis 1675. Die Ausstattung des Buches unb ber Druc sind musterhaft 3n An- 
betracht dieser Leistungen bedauert man, daß dieses Buc über eine ortsgeschichtliche 
Bedeutung nicht hinausreichen wirb. Wenn nur einigermaßen weitere Svr]chungs- 
ergebniffe unb Veröffentlichungen aus bem Bezirk berücksichtigt unb eingearbeitet 
worben wären, hätte man, besonders auch unter Beiziehung ber materiellen Dlse, 
ein Seimatbud) schaffen sönnen, das als Standwerf Geltung beansprucht hatte. Neider 
aber war ber Herausgeber Schaeff-Scheefen auf Grund ber ©tiftung verpilichtet, 
sic an ben in manchen Seilen völlig veralteten Tert ©anbels genau zu halten, und 
so erklärt sich wohl das Fehlen neuer Gesichtspunkte unb neuer Ertenntnille. Vieler 
Mangel an Umschau nach bem bisher Gearbeiteten äußert sich besonders bei ber 
Behandlung ber Vorgeschichte. Unsere Vorgeschichtsforschung hat in ben Letten dabr- 
zehnten unb besonders auc burch ihre Wertschätzung im Dritten Deic einen welent- 
litten Aufschwung genommen. Davon merkt man im vorliegenben deimatbuc nichts. 
Nicht einmal bie „Fundberichte aus Schwaben" würben ausgewertet. Ein im Oabre 
1936 erschienenes Deimatbuc müßte auch etwas von ben neuesten Funden um Xird- 
berg selbst, ben Nachgrabungen ber Grabhügel in ber Umgebung Kirchbergs (bei 
Triensbac im Weilersholz) unb um bie bedeutungsvolle Ausgrabung des Burgberges 
wissen. ©tatt solcher wissenschaftlichen Ergebnisse bringt bas Buc Gedankengänge, 
bie ebenso gut aus ber berüchtigten Seit ber Mitte des vorigen Sahrhunderts stammen 
tönnten. Die möglichen fahlbauten „an ben sumpfigen Ufern" ber Sagst unb die in 
„Höhlen unb Erdlochern an ben Sängen bes Sagst- und (io!) Brettachtales baujen- 
ben Menschen finb Schulbeispiele solcher Anschauungen. Das „Rhinoceros Kirch- 
bergensis" unb bas Mammut hatten schon Jahrtausende vor ber „jüngeren Stein- 
zeit” (S.2) unb „ber Folgezeit" auch Kirchberg verlassen. Derartige dnjicten be- 
herrschen bas Kapitel ber Vorzeit; es würbe zu weit führen, hier weitere Kritil zu 
üben, denn es fehlt jede Auseinandersetzung mit ben Ergebnissen einer neueren DT- 
geschichtsforschung. Ebenso ist bas 10 ©eiten umfassende Kapitel über bie Ortsnamen 
ein klassisches Stück ber Gattung, bie im vorigen Jahrhundert reiche fruchte trug unb 
bie man heutzutage nicht mehr begreifen sann. Als Beispiel: Bölgental -Sd 1 20. 
bebeutet Sprache, Rede, Ausdruck, übertragen Urteil, Gericht, Malitatt. Von ital 1t 
auch betalen, bezahlen unb Taler abzuleiten. Das für bie meisten Verfehlungen ber 
freien nur Geldstrafen, das sogenannte Wehrgeld, zu bezahlen waren, ist schon gesagt. 
Es gehörte also auch Bölgental, dessen erste Worthälfte noch nicht zu beuten ist, bu 
einer Malstatt unb Hundschaft ..." , , 2.

Dort, wo bie Spekulationen aufhören, ist bas Buc gut. Hervorragend lind die 
Regesten 3. B. ber Herren von Hornberg unb Sulz. Nur hätte aber vor bem Drud 
bie chronologische Reihenfolge hergestellt werben sollen.

Fast überall vermißt man aber bie Quellenangabe. Der mangelhafte „Literatur» 
nachweis” am Beginn bes Buches beruht wohl nicht nur auf Druckfehlern, sondern 
auf einer Unkenntnis ber Quellen bes Gebietes in ©anbels Zeit. Das wäre aber in 
heutiger Seit zu beheben unb zu bessern gewesen, ohne baß man bem waderen, lehr 
verdienstvollen Kriegsgerichtsrat ©anbei bamit ju nahe getreten ware.^ Ghumm

Schwarz, Irmgard, David Friedric Gräter. Ein Beitrag zur Ge- 
schichte der germanischen Philologie unb zur Geschichte her deutic-nordiichen 
'Beziehungen. (Nordische Studien, herausgegeben von ben Dordüchen aus- 
landsinstituten ber Universität Greifswald, 17.) 1935. Aniversitätsverlag
Ratsbuchhandlung €. Bamberg, Greifswald. 163 S.

Der Salier Germanist Gräter ist viel zu wenig besannt unb man hat ihn bis jetzt 
auc unterschätzt, zumal ba einige persönliche Eigenschaften sowie ein wiflenjcbaftlicber 
Streitfall mit Jacob Grimm feiner Wertung im Wege ftanben unb feine Vielfeitigteit 
eine erschöpfende Beschäftigung mit ihm erschwerte. Wohl sind bisher manche Einzels

16 Württembergisc Franken 
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abhandlungen und Einzelschriften über ihn erschienen, aber es fehlte eine einheitliche 
Würdigung feiner ganzen geistesgeschichtlichen Stellung unb Bedeutung. Diesem 
Mangel wurde burd) bie Verfasserin des vorliegenden Buches abgeholfen. Sie hat 
sic gründlich in Hräters Lebensarbeit vertieft, bie gesamte Literatur über ihn unb 
auc ben ganzen handschriftlichen Nachlaß ausgenützt; fein reichhaltiger, in Kopen- 
hagen, Amsterdam, Berlin unb Stuttgart befindlicher Briefwechsel war bis jetzt 
großenteils unausgewertet. Srmgard Schwarz hat Hräters Lebensgang genau er- 
forscht, fein Verhältnis zur ©ermaniftif burd) alle Epochen des Mittelalters, feine 
vplks- unb altertumskun dlich-fulturgeschichtlichen Bestrebungen, ferner sein Verhält- 
nis zur nordischen Bewegung unb nordischen Forschung in Deutschland gründlich 
untersucht. Über feine Bedeutung für bie deutsche Volfs- unb Altertumskunde habe 
ic mich auc bereits in meinem Aufsatz über bie Geschichtschreibung im württem- 
bergischen Franken geäuszert. ©röter war auch ein unermüdlicher Vorkämpfer ber 
nordischen Altertumskunde, bie er quellenmäßig unb einbringenb ftubiert hat; er trat 
in engste Verbindung mit ben Gelehrten ber nordischen Länder unb war ber Saupt- 
forscher ber nordischen Mythologie im damaligen Deutschland. Obwohl ursprünglich 
zu dieser von ber Dichtung Klopstocks unb feiner Nachahmer geführt, hat er ersannt, 
daß bie von ihm so viel genannten Barden unb auc Ossian ber germanischen Dichtung 
fremd sind, freilich die Mythologie ber Edden auc allzu rasc für bie ber Vor- 
fahren bes deutschen Volkes gehalten. Die inhaltliche Schrift von 3rmgarb Schwarz, 
eine erfreuliche unb sehr dankenswerte Leistung, läszt bcm Verbienten Gelehrten bie 
gebührende Würdigung zuteil werden, ohne ihn irgendwie zu überschätzen.

Karl Weller.

Die Geschichte des Tübinger Stifts, III. Teil, von 1770 bis zur Gegen- 
wart, von D. Dr. Martin Leube, Dekan in Kirchheim (Jed). Stuttgart
1936. Verlag Chr. Scheufele. (5. Sonderheft der Blätter für Württem- 
bergische Kirchengeschichte, herausgegeben von D. Dr. Rauscher, Dekan in 
Heilbronn.)

Rechtzeitig auf das Jubiläum bes Tübinger Stifts ist ber Schlufzband von 
Martin Seubes Monographie über diese ehrwürdige theologische Bildungsanstalt er- 
schienen. Damit ist u. a. ein Herzenswunsch bes verstorbenen württembergischen 
Kirchenhistorikers Gustav Bossert erfüllt unb ein schönes Stüc Tübinger Aniversitäts- 
geschichte unb schwäbischer Geistesgeschichte abschlieszend bargestellt mit Stiftsfleis 
unb Stistsgelehrsamkeit.

Unsere Zeitschrift musz sic beschränken auf bie Frage, was bas wertvolle Buc 
für württembergiic Franken Neues bringt. Wir verbenfen es bem altwürttem- 
bergischen Verfasser nicht, bafe er Seite 219 ben Spottvers anführt, mit welchem ber 
schwäbische Stiftsdünkel ums Sahr 1810 bie neuen fränkischen Kommilitonen begrüzte:

Nos sunt Hohenlohi, qui sacram theologiam 
in hoc stipendio frustra studere volunt.

E i n ©runb dieser Abneigung war jedenfalls bie durc Hinzutritt neuwürttem- 
bergischer Theologen im Stift entftanbene Raumnot (S. 180). Der sic abschlieszende 
Kastengeist bes engen altwürttembergischen Kulturkreises hat gewiß auch mitgewirkt. 
Aufhorchend lesen wir Seite 219 ben Satz: „Die Repetenten beklagten sic nicht nur 
über bie mangelnde Wissenschaftlichkeit, sondern auc über ben anmaszenden Ton 
dieser Neuankömmlinge."

Es gibt eine ganze Literatur über ben fränkischen Volfschar alter im Unterschieb 
vom schwäbischen, unb bas allgemeine Urteil in Geschichte unb ©egenwart geht dahin, 
daß ber Franke nicht durc Anmaszung, fonbern durc bas gerabe Gegenteil, Höflich- 
feit, Bescheidenheit, Zurückhaltung, gute Umgangsformen sic auszeichnet.

Angesichts ber unfreundlichen Aufnahme ber fränkischen Theologen durc ihre 
schwäbischen Stiftskommilitonen am Anfang bes 19. Jahrhunderts wundert es uns 
nicht, wenn sic schon 1813 auf ber Stiftsstube Elysium ein Kränzchen von Hohen- 
Iohern unb (wohl gleichfalls scheel angesehenen) Ulmern findet, unb wenn ein aus 
Niederstetten gebürtiger stud. theol. Cranz bie Landsmannschaft 
Sobenlohia grünbet (Farben: Blau-Weisz-Gelb) (S. 220).

Was ben Borwurf mangelnber Wissenschaftlichkeit gegen bie Stiftler aus bem 
Frankenland betrifft, so bars baran erinnert werben, bafe bie Reichsstadt S c w ä b. 
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Hall und die hohenlohische Residenzstadt Ohringen ausgezeichnete Gymnasien 
hatten, welche bekanntlich nac der Einverleibung in Württemberg durc König 
Friedric rücksichtslos aufgehoben wurden.

Diese bis zur Mediatisierung blühenden fränkischen höheren Schulen, sonnten sic 
mit den Leistungen der altwürttembergischen Seminare und Gymnasien sicherlich 
messen. Aber was aus Hohenlohe kam, erschien dem schwäbischen „Geist" nur allzu 
leicht als minderwertig (vgl. Evangelisches Kirchenblatt für Württemberg, 1840, 
S. 48 ff.; 1841, S. 95 ff.).

Die Witwe des 1831 verstorbenen Shringer Stiftspredigers Christian 3 e i 3 = 
j ä c e r mufzte erst nac Aufhebung des hohenlohischen Landesgymnasiums in Öhringen 
für ihre hochbegabten Söhne Karl und Julius, die später so berühmten Distoriker, 
um Aufnahme in Seminar und (Stift bitten aus wirtschaftlicher Bedrängnis infolge 
der Gewaltmaszregeln des brutalen neuen Landesherrn. Und wenn dieser den er- 
betenen Gnadenat vollzog, so waren bie altwürttembergischen Klosterschulen nicht nur 
ber gebende, fonbern auc ber empfangenbe Teil.

Karl Weizsäcker, über ben D. Leube das grundfalsche Urteil Heyds anführt: 
„glatter Hoftheologe, weswegen er auc bie Pfarrei Billingsbac sehr bald mit der 
Hoffaplanei zu Stuttgart vertauschte" (S. 307), hat wie sein Bruder Sulius dem 
Seminar und bem Stift Ehre gemacht unb zur Bierde gereicht. Karl Beizidcker 
bestand von Öhringen aus bas Landeseramen als britter, löste als primus feiner 
Promotion am Schluß feiner Studienzeit brei ‘preisaufgaben auf einmal, eine wissen- 
schaftliche unb zwei praktische, war bann allerdings nur 3 Sahre, von 1848 bis 1851, 

farrer in ber fränkischen Gemeinde Billingsbach, verstand sic aber trefflic mit 
feinen hohenlohischen Landsleuten unb war nie ein „glatter Hofthevloge" , fonbern 
zeitlebens mit feinen Billingsbacher farrkindern verbunden durc bie gemeinsame 
Sprache unb (Stammesart, unter ben vorgeschlagenen Kandidaten für bie Hbf- 
kaplanei (2. Hofpredigerstelle) 1851 ber dritte, trotzdem von König Wilhelm I. nac 
Stuttgart berufen. Wenn nun schon in Leubes schönem Buche Deyds schiefes Urteil 
über Karl Weizsäcker steht, so muß unsere Zeitschrift, aus fränkischem Blut unb Wen 
genährt, für diesen bedeutendsten, aus Hohenlohe gebürtigen Theologen unb Kirchen- 
mann des 19. Jahrhunderts ritterlich eintreten.

Über Karl Weizsäcker vergleiche das heute noc prächtig zu lesende Deft zur 
Christlichen Welt, Nr. 45, Tübingen, Mohr, 1900: Sur Erinnerung an Karl 2eiz- 
säcker, von D. Alfred Regler, unb zuletzt Hesselmeyer in ber Besonderen Beilage zum 
Staatsanzeiger, 1932, Nr. 7. — ,

Unter ben 400 Söhnen bes Stifts hat Leube Seite 390 Karl unb Sulius Beiz- 
säcker erwähnt, Seite 388 als Freund Eduard Mörikes ben späteren Ernsbacher 
Pfarrer Ludwig Amandus Bauer, primus feiner Promotion, fränkischen Pfarrers- 
sohn, einen ber begabtesten unb liebenswürdigsten Hohenloher Theologen des 19.dhr- 
hunderts, Zierde bes (Seminars Blaubeuren unb bes Tübinger Stifts, zu frug ge- 
sterben 1846.

Seite 388 ist aus Mörikes Freundeskreis auc mit Ehren genannt wilhelm 
5 a r 11 a u b , Pfarrer in ben fränkischen Gemeinden Wermutshaujen unb Stpden- 
turg, genialer Klavierfünstler, gestorben 1885. Sn feiner abichlieszenden Betrachtung 
sagt Leube Seite 368, das Stift habe feinen erheblichen Beitrag 3ur inneren An- 
glieberung ber neuwürttembergischen Gebiete gegeben. Es ist veritandlic, Da Der 
Verfasser, ber mit feiner breibänbigen Stiftsgeschichte ein Lebenswert glüclic _DL- 
enbet hat, von Altwürttemberg aus bie Dinge so sieht..Wir freuen uns mitIhm 
seiner fleißigen unb gelehrten Arbeit, müssen aber im Blic auf benLoben erwdbnten 
Spottvers unb auf bas absprechende Urteil ber Repetenten über die Stiftler aus "eu- 
Württemberg doc sagen: Das württembergische Frankenland hat seit Anfang bes 
19. Sahrhunderts aus bem eigenen Blut unb Boden junge Theologen in großer 
Anzahl hervorgebracht, bie ben schwäbischen, doc etwas engen und lelbitgenuglamen 
Anstaltsgeist ber (Seminare unb bes Stifts wertvoll ergänzt unb bereichert haben mil 
ihrer eiqenwüichsiqen, weltoffenen, heiteren, lebenstüchtigen Stammesart. zbenn aus 
bem Tübinger Stift nun seit Bahren bie Theologie Karl Barths auc in unsere 
fränkischen Gemeinden hineingetragen wird, so verstehen unb teilen wir die Sorge, 
bie fürzlic im Literarischen Klub zu Stuttgart bei bem Bericht Anna Schiebers über 
das Stiftsjubiläum ein Redner aussprach, nämlic baß Theologie unb SUrcbe bem 
Geistesleben unseres Volkes fremb werden. E. Seusel.

16*
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Ein Grafenhof vor 200 Jahren. Bon t Dekan Dr. Blind (Weikersheim).
Vortrag, gehalten auf her Jahresversammlung des Historischen Vereins für 
Württembergisc grausen am 11. (September 1910 im Rittersaal des Schlosses
zu Weikersheim.

Von den zahllosen Vorträgen, die unser Verein in den 90 Jahren seines Be- 
stehens Mitgliedern und Säften bargeboten hat, war einer ber glänzendsten der- 
jenige des 1923 verstorbenen Dekans Dr. Blind, des Vaters von Oberstabsarzt Dr. 
Blind, siehe bie Totenliste zu Beginn dieses Heftes, Seite 6. Von denen, bie bas 
Glüc hatten, vor 26 Jahren diesen prächtigen Vortrag zu hören, leben nicht mehr 
viele. Er wurde seinerzeit gedruckt in ber Besonderen Beilage bes Staatsanzeigers 
für Württemberg 1911, Nr. 16 unb 17. Wer sic ben Genusz dieser meisterhaften 
kulturgeschichtlichen Darstellung bes gebens am Hofe Karl Ludwigs, bes letzten Grafen 
von Weikersheim (gestorben daselbst 1756), verschaffen will, braucht nicht nach jenen 
vergilbten Zeitungsblättern zu greifen. Nein, ber saufe sic um 70 43 ben hübsc aus- 
gestatteten N e u d r u c , ben bie 8. Thommiche Buchdrucerei in B a b 
Mergentheim 1930 veranstaltet unb mit einer reizenden Federzeichnung bes 
Sohnes Reinhold Blind vom handgeschmiedeten Barocktor bes Hvfgartens geschmückt 
hat. Reiche Kenntnis hohenlohischer Geschichte, liebevolle Kleinmalerei unb ein köst- 
lieber, schalkhafter Humor machen diesen unveralteten, von seiner neueren Forschung 
überholten Vortrag zu einem kleinen Meisterwert fränkischen Schrifttums, zu einer 
wahren Herzstärkung für ben Geschichts- unb Heimatfreund. E. Teufel.

Hohenloher Barod und Zopf. Bau- unb Kunstgeschichte ber hohenlohischen
Städte unb Schlösser. Von Or.-Sng. Hermann H e u s , Architekt in Chemnitz.

Unser Heilbronner Landsmann Heus hat im Suli 1923 an ber Technischen Hochschule 
Stuttgart promoviert mit einer bau- unb kunstgeschichtlichen Arbeit über bie hohen- 
Iohischen Städte unb Schlösser: Bartenstein, Friedrichsruhe, Ongelfingen, Kirchberg, 
Künzelsau, Langenburg, Niederstetten, bringen, Neuenstein, Dfedelbach, Schillingsfürst, 
Schrozberg, Waldenburg, Weikersheim. Snfolge ber Ungunst ber damaligen Zeit blieb 
bie wertvolle, mit 25 Grundrissen unb Fassadenzeichnungen ausgeftattete Arbeit unge- 
druckt unb sann bis jetzt nur in Maschinenschrift von ber BBibliothet ber Technischen Hoch- 
schule (Stuttgart entlehnt ober daselbst eingesehen werden. Verhandlungen über Druck- 
iegung schweben zurzeit. Auszer ben Notizen in ben örtlichen „Führern" unb in ben 
besonnten Kunstreisehandbüchern, sowie bem großen Nachschlagewer des Landesdent- 
malamts, wo aber 3. B. bie Kreise Künzelsau, Mergentheim unb Öhringen noc fehlen, 
gab es bis auf Heus nichts Derartiges. Um so notwendiger ist es, dieses bisher ganz 
unbekannte schöne Werf aus ber Verborgenheit ans Licht zu ziehen. Denn hier ist 
geboten, was 9 c b i o in feiner groszen „Geschichte ber deutschen Kunst", Tertband III, 
(Seite 350, für Hohenlohe als ein abseits liegendes altes Kulturgebiet nicht leisten 
konnte: „Der vollere Lebensstrom des 19. Jahrhunderts unb ber Gegenwart bat diese
Gegenden als tote Winkel liegen lassen. 8m 18. waren sie ber Schauplatz eines 
emsigen unb liebevollen baukünstlerischen Betriebes. Freilich ist es ein Bild, bas nur 
im Stil ber Kabinettsmalerei zur richtigen Wirkung gebracht werden sonnte."

Falls bie Arbeit von Heus nicht zum Druc kommt, wird sie mit sämtlichen Grund- 
rissen usw. in Abschrift zur Benützung in ber Bücherei bes Historischen Vereins für 
Württembergisc Franken niedergelegt. Unser Verein wird jedoc bie Drucklegung 
förbern durc Sammlung von Vorausbestellungen auf bas Werk, bas in bem ange- 
(ebenen Verlag ber Hohenloheschen Buchhandlung F. Rau, Öhringen, erscheinen soll. 
Diesem Heft („Württembergisc Franken", Neue Folge 17/18) liegt ein Bestellzettel 
zu fleisziger Benützung bei. E. Teufel.
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