
schichte dieser abgegangenen Siedlung zu geben. Zum ersten- 
male unternimmt dies Willy Baur- Hechingen in Nr. 11 
der Blätter des Schwäbischen Allbvereins vom November 
1931. Entsprechend dem Ziele der Albvereinsforschungen 
liegt der Schwerpunkt der Baur’schen Arbeit, die sich auf 
jahrelang gesammeltes Material stützt, auf siedlungsgeschicht- 

“lichem Gebiet. Baur bringt Zell in Zusammenhang mit ei- 
nem alten Albübergang, der die Senke zwischen Zellerhorn 
und Bacofenfels benutzte unb in einer Strafte zum Boden- 
fee eine Fortsetzung fanb. Ein Flurname Konstanzer Weg 
auf ber Höhe bei Truchtelfingen bient u. a. als Beleg für 
diese Vermutung. Aus biefen Zusammenhängen sonnten sic 
weite Perspektiven ergeben. Für zwei andere Zellorte an ber 
Alb finben sic ähnliche Beziehungen zu Vaszstraszen. Zellorte 
sind durchweg Gründungen mit kirchlichem Einschlag. Im 
Hinblic auf den früheren groften St. Gallischen Besitz in ber 
Zolleralb und weiterhin auf St. Gallus als ältesten Patron 
in Zell spricht die Wahrscheinlichkeit für St. Gallen als 
Gründerin von Zell. Aus dem geringen Umfang des Spren- 
gels schlieszt Baur auf eine weniger kirchliche als Berwal- 
tungseinrichtung des Klosters. Interessant ist es, baft Baur 
auf einen möglichen Zusammenhang ber Michaelskapelle mit 
Zell—St. Gallen hinweist unb bamit eine neue Idee in bie 
Geschichte der Zollerburg hineinträgt. Eine ganze Reihe von 
Einzeltatsachen geben ein ungefähres Bild vom Wesen Zells. 
Aus der kirchlichen Geschichte, für die das vorliegende Ma- 
terial zu einer besonderen Darstellung nahezu ausreicht, finb 
eine Reihe von Daten genannt. Wichtig ist die Feststellung, 
haft um bie Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert bie St. 
Nifolaus-Kapelle in Boll anstelle von Zell Bfarrfirche oon 
Boll wurde. Von den Hofstätten, deren Reste nac Baur 
offenbar bem Abbau des Seiler Tuffsteins zum Opfer ge- 
fallen finb, wird ber Maierhof von Zell unb andere Güter 
genannt. Von den Bewohnern lernen mir vier aus der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts mit Namen kennen. Aus Flur

namen ist zu schlieszen, baft die Zeller Flur ursprünglich 
über die Alb hinüberreichte, wenn auc der Umfang ber 
Flur nicht mehr ganz festzustellen ist. Das bisher vorliegende 
urkundliche Material über bie zollerischen Schenken von Se 
reicht zu einer zuverlässigen Darstellung ber Geschlechterfolge 
unb ber Verwandtschaftsverhältnisse mit ben stammverwan- 
ten Schenken oon Andeck, Erpfingen unb Hirrlingen nicht 
aus Zu klären ist auc noc die aufgrund ber Wappengleich- 
heit zu vermutende Verwandtschaft mit ben Schenken von 
Staufenberg. Dagegen ist bie Scheidung oon ben Herren oon 
Rell am Aichelberg unb Schenkenzell oberhalb Wolfac 
burchgeführt. Ob unser Zell mit bem in ben Urkunden Des 
ausgehenden 13. und anfangenden 14. Jahrhunderts vielfach) 
genannten Neuenzell identisch ist, kann nicht einwandfrei be- 
antwortet werben. Für bie Gründe des Abgehens ber Orb 
schaft Zell im 15. Jahrhundert werben aufter ben besonnten 
agrarpolitischen (Landwirtschaftskrise des 14. Jahrhunderts) 
bie schwindende Bedeutung ber Strafte, Abwanderung ber 
Bewohner mit bem Ortsabel und herrschaftliche Maßnahmen 
angenommen. Die Ursprünglichkeit ber Sage oon ber 3u- 
rücktragung ber Kirche durc Engel für Zell wirb angezwei- 
feit. Die Sage wirb von einem groften Teil ber Kirchen unb 
Kapellen ber Umgebung erzählt. Für Zell ist sie erst aus 
jüngerer Zeit nachzuweisen. Dafür, baft bie Wallfahrt nac 
Zell schon ins Mittelalter zurückgeht, finb bisher beweise 
nicht erbracht. Nachdem aber Baur erstmals nadjgewiefen 
hat baft neben St. Gallus schon 1440 „Unsere liebe Frau 
Patronin oon Zell war, läftt sich eine alte Wallfahrt 8u bet
Kirche immerhin annehmen.

gon der Geschichte Zells bleibt noc manches 31 tlaren. 
Dod) ist burd) bie verdienstvolle unb weitspannende Arbeit 
Jaurs ein Grundstein gelegt, auf bem es sic weiterbguen 
läftt. Baur hat sich hier als ein ebensoguter Forscher auf ge- 
schichtlichem Gebiet erwiesen, wie er eni Stenner ber Vchmd- 
bischen Alb ist. -

Der Schlosgeis von Ringingen
(Nach der Zimmerischen Chronit)

Im Hohenzollerniändle, oom Rand ber Alb nicht weit 
Steht eine Turmruine aus altersgrauer Zeit.
Treu wacht sie auf bem Berge, im Walde still verträumt, 
Dorf Ringingen beherrschend, oon Feld und Wies umsäumt. 
Die Burg ist längst verschwunden, der Bergfried nur noc steht 
Zerzaus oon Wind und Wetter. Ob er auch bald vergeht? 
Noc ist er stummer Zeuge oon Menschenschuldund Jehl, 
Vom Säften unb oom Singen der ruhelosen Seel’.

I.
Der letzte hief'ge Sitter mit fünfgeteiltem Schild, 
Der Kleinhans Schwelher, sagt man, war räuberisch und wilb. 
Er trieb sein gottlos Wesen so ungerecht unb hart, 
Daft er nac feinem Tobe als Geis verdammet warb.
Er muftte unstet wandern ohn' Saft unb ohne Ruh, 
Bald in ber weiten gerne, bald feinem Schlösse zu.
Bis seine Schuld gesühnet, bas Unrecht gutgemacht, 
Hat er gar oft bie Seinen in Angst unb Furcht gebracht. — 
Auc sonst erschien er öfter sichtbar auf hohem Soft 
Cinhergesprengt wie lebend, doc ohne Meut' unb Troft. 
Er sprac in Wald unb Feldern, bie Leute freundlich an, 
Den Bauer bei ber Arbeit unb and) den Settelsmann.
Unb grüftend, ohne Schaden, er stets oon binnen ritt, 
Daft alle Mitleid hatten, weil er unsäglich litt.
Allein die stolze Witwe Anna oon Freiberg blieb 
Stets ungebeugten Sinnes, als hätt' sie feine Lieb'.
Wie oft hat er gebeten: „0 Weib, erbarm dic mein, 
Das unrecht Gut erstatte, dann werb’ ic frei ber Pein!" 
Doc sie wollt’ nicht verzichten. Es dünst sie oiel zu schön. 
In Saus unb Sraus zu leben, mag er auc betteln gehn. 
Da packte Grimm ben Schwelher, er nachts im Schloß rumort. 
Es kracht in dem Getäfer, es stopft unb pfeift unb bohrt.

Es rumpelt, heult unb poltert, baft um bie Geister stund 
Packt Schrecken alle Herzen, schlieszt Grauen jeden Mund. 
Längst war’s nicht mehr geheuer bort im Singinger Schloß, 
Des Weibes stetes Saubern ben Geist noc mehr verdroß- 
JGar's warm, heizt er bie Stuben, schloß feste jebe Tür 
Jenn sie and) fast erfticften, er lieft niemand herfür 
Gr trieb sie ab oom Herde, wenn sie gekocht bas wabt. 
Schürt, baft zu Suft verbrannten die Speisen allzumal. 
Falls sie bas 5013 oerftedten, flugs ist ber Geist zur Hand 
Schafft neues her unb füllt ben Ofen bis zum Rand. 
Drei Töchter hatt’ ber Schwelher, auc diese quälte er. 
Sur Agnes nicht, bie Jüngste, bie liebte er gar sehr. 
Wenn er nun fam zu schrecken sein Weib unb Hausgelind , 
Versäumt er nie zu warnen fein liebstes Herzenskind: 

Lieb’ Engelin" so rief er, „nimm dic in Acht, ic summ, 
Dod) fürchte nit, bu bist ja unschuldig, brav und frumm! " — 
Der Abenteuer würben noc mehr bei Nacht unb Tag, 
Stets famen neue Beinen, stets fanb er neue Blag. 
Die Witwe flieht oon bannen. Vielleicht baft in ber Stabt 
Bu Rottenburg am Secfar sie Ruh' unb Frieden hat. 
Mit ihr finb auc geflüchtet bie Kinder unb ber Troft, 
Sie (affen leer zurücke bas öde Geisterschloß •

II.
zu Singingen im Dorfe zecht junges Volt beim Wein. . 
Die Bauernknechte wetten: „Wer mag ber kühnste fein?" 
Der ist's, ber ohne Bangen die Nacht im Schloß oerbringt, 

Des Geists unheimlich Wesen durc seinen Mut bezwingt!" 
Ein halbes Dutzend melbet sic benn auch gleich bereit, 
Denn Geistersput zu glauben, fei’n sie viel zu gescheit. 
Schon gleich am nächsten Mittag ziehn sie hinauf bedacht 
Mit Kien pan, Essen, Trinfen unb Holz für eine Nacht.
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Das beste der Gemächer han sie sic gleic erwählt 
Und bald bei frohem Schmausen Geschichten sic erzählt. - 
Als bann die Dämmrung leise sic senkte auf das Land, 
Ward schnell das Licht entzündet, der Dfen schon in Brand. 
Denn wars auc brauten Winter, hier saß man warm 

unb gut
— Bei wohlverschlosf’nen Türen — in hellem Uebermut. 
Sie huben an zu spotten bes Kleinhans Schwelher frech: 
„Er soll doch, wenn er Schneid hat, erscheinen beim Gezech! 
Wir mürben ihm einbrennen mit Prügel unb mit Scheit, 
Unb ihm fürwahr heimleuchten, ba^ er zum Herrgott 

schreit!"
Um ihren Mut zu steigern ber Humpen stetsfort freist, 
Ein ßieb aus voller Kehle ben guten Tropfen preist. 
Indes sie hier sic brüsten, hat brunten manche Maid 
Sic still bekreuzt, gebetet, bah doc gescheh’ fein ßeib. 
Unb schließlich finb bie Helden, bie feine Furcht gesaunt, 
Dem Weine unterlegen: Der Schlaf hat sie gebannt. 
Doc Mitternacht zieht näher. Schon ist bie Stube falt. 
Die halb noch trunf’nen Burschen frieren im Dunfein bald. 
Unheimlich ist bie Stille hier in bem oben Haus.
„Was mar das?! Was so schaurig schrie vor bem Fenster 

draußz?"
Ein Käuzchen nur! Doch bènen geht es durc Mar unb Bein, 
Kalt übers riecht’s ben Rücken! SolTn sie um Hilfe schrein? 
D daß es einer magte, jetzt auf ben Gang zu gehn. 
Das Feuer neu zu schüren unb nach bem Licht zu seh'n! — 
Niemand probierts. — Da! Schrecken! Ist bas bes

Schwelhers Schritt,
Der drauszen schwer unb wuchtig zur Dfentüre tritt?
Schon hört man Reisig brechen, schon klingt ber Stein am

Stahl,
Die flammen flacfern luftig unb es mirb marm im Saal. 
Doch immer größz're Hize speit heut' ber Dfen aus.
Man meint er müsse glühen, samt bem verwünschten Haus.
Der Rauc bringt aus ben Fugen, füllt dicht ben ganzen

Raum,
Sie müssen fast erfticfen unb seh'n einanber säum.
Sie ringen schwer nach Atem, stöhnen bebrängt: „Ac Sott, 
noch einmal uns befreie aus biefer Höllennot!"
Ein rettenber Gedanke! — Doch ach, zu spät er fommt — 
„Entflieh'n!" „Wohin?" Durchs Fenster hätt's ihnen nicht 

gefrommt,
Denn brunten gähnt ein Abgrund. So strecken sie bie Köpf' 
Hinaus in ber Verzweiflung. 0 bie sechs armen Drops! 
Doch noch nicht hat bie Nachtluft bie ärgste Hit' gekühlt, 
A's jeber schon von ihnen, ein neues Unheil fühlt: 
Ein Knall! Die Tür springt krachend sperrangelweit herein, 
Grad wie menn Schloß unb Riegel nur Kinderspielzeug fei’n. 
Der Schwelher steht im Rahmen unb fragt voll Spott unb

Hohn:
„Ist's marm genug hierinnen?"----- Doch ihnen bleibt 

ber Don
Total im Halse stecken. Der ist mie zugeschnürt ....
Unb braus ber Geist verschwindet — er hat nicht mehr 

geschürt.
Wie arme Sünber hängen bie sechs am Fensterloc 
Gelähmt von Angst unb Schreiten .... „Ac fäm’ ber

Morgen doch!"
Sie zählen bie Minuten ... Doc feiner hat's gemagt, 
Vom Plat sic nur zu rühren, bis daß ber Morgen tagt. 
Schon steht bie Sonn’ am Himmel, ba raffen sie sich auf. 
Das Zimmer zu verlassen, unb eilen heim im ßauf.
Nie mehr in ihrem ßeben fam solche ßuft sie an, 
Daß Schwelher Ofenheizer bei ihnen merben sann. 
Sie waren schon zufrieden mit jener einen Nacht, 
Als er bas Feuer schürte unb ihnen heiß gemacht.

III.
Indes ber Kleinhans Schwelher peinigt an jedem Ort 
Sein Weib unb feine Kinder gleich arg in einem fort. 
Zu Rottenburg sie fanben auc feine Rast unb Ruh'. 
So 30g bie Witwe mieber bem Schloß Ringingen zu. 
Von ihren bösen Wegen hat sie sic nicht bekehrt.

um ihres (Satten Drängen nur menig sic geschert. — 
Ein Mann vom nahen Killer, ber lang im Kriege stritt 
unb unfern Schwelher fannte, just damals heimzu schritt. 
Sedoc fein Dob unb Geistern mar ihm noch unbefannt. 
Wie konnt' er’s auc erfahren in fernem, fremben ßanb! 
Sm Kirchlein unf’rer Frauen am Heerweg kehrt er ein, 
Danft betend feiner Herrin im Abendsonnenschein. 
Dann noc ein stummes Grüszen zu Schwelhers Burg hinan 
Unb meiter schritt er rüstig zur heimatlichen Bahn.
Die Waldschlucht zwischen Killer unb Ringingen ihn deucht 
Heut abenb gar so eigen. — Unb sieh! Auf einmal feucht 
Ein Klepper ihm entgegen mit einem bleichen Mann, 
Der hält vor unserm Krieger, bem sehr erstaunten, an. 
Der Schwelher ift’s! Er fennt ihn gleich am grünen Hut. 
„Hallo! Woher bes Weges, so spat, mein Junker gut?" 
Doch Kleinhans ihm bebeutet, er fei gestorben längst, 
Unb müsse geistweis gehen in Nöten unb in Aengst. 
Der Freund will beinah’ lachen unb schaut ihm ins Gesicht: 
„Was soll ben bas bebeuten? Herr, ich versteh' Euc nicht!" 
Doch jener auf bem Rosse sagt mieber, er fei tot.
Der Krieger hört es ftaunenb unb meint in feiner Not, 
Der fei nicht mehr bei Sinnen. Er spricht: „Herr Junker hört: 
Ihr lebt noch, benn ein Doter nicht durc bie ßanbe fährt!" 
Doch schlieszlic muß er’s glauben, benn jener macht ihm flar, 
Daß alles was er sage, fei ganz gewiszlic wahr: 
„Der Grund, marum ich leide unb manbre ohne Rub' 
Segen ben Brauc ber Dosen, ist biefer, höre zu: 
Zum ersten magst bu missen, daß ich um’s ßeben gern 
Dem edlen Waidwert biente, mie feiner nah unb fern. 
Da ließ ich viel verderben durc Sauen, Reh' unb Hirsch. 
Zerstampf hab’ ich die Früchte bei Jagd unb Ritt unb Pirsch. 
Die armen Untertanen, bie jammernb suchten Recht, 
Ließ ich vom Schlöffe hetzen durc meinen Hund unb Knecht. 
Zum anbern hab’ ich Marken auf Aeckern sühn versetzt. 
Beim Feldgericht bie Rechte gar vieler schwer verletzt. 
Gewissenlos genommen, menn einer mir nicht hold. 
Dem anbern zugesprochen um schnöden Sündersold. 
Unb brütens gab ich grundlos ein allzustreng Verbot, 
Daß niemanb mehr zu Hause burft’ selber bacfen Brot. 
Nein, ein Semeinbebäcfer ward durc mich angestellt. 
Dem unter zwanzig ßaiben einer als Lohn verfällt. 
Streng Steuer braus zu legen, mar längst schon abgemacht, 
Wer sich nicht fügt, mirb einfach mit harter Straf’ bedacht. 
Zuletzt trieb mich bie Habsucht zu einem frechen Raub, 
Das Recht ber Dorfgemeinbe trat ich babei in Staub.
Ic sprach die Kälberweide ganz als mein eigen an, 
Unb doc hat jeber Bürger auch feinen Deil baran. 
Wie manchen armen Bauer bracht' dies in grosze Not. 
Ic schwamm im Ueberfluffe, doc er rang um fein Brot. 
Noc oiel hab ich verbrochen, schloß Schwelher ben Bericht. 
„Jetzt quält mich mein Gewissen, ich finb’ bie Ruhe nicht. 
Durch meine bösen Daten, bie gottlos ich verübt, 
Hab’ ich den Allgerechten im Himmel schwer betrübt. 
Unb friedlos muß ich manbern wohl bis zum jüngsten Dag, 
Die Schuld sann ich nicht tilgen, nicht enben meine Plag!" 
Der Krieger steht betroffen. Doch faßt er sich unb spricht: 
„Wenn bas bie Deinen missen, bie helfen, zweifle nicht!" 
Doch Kleinhans fünbet traurig, was er bem Weib getan, 
Wie herzlos sie sich meigert, als geh’ es sie nicht an. 
Doch bittet er ihn bringenb, nach Ringingen zu gehn, 
um feine Frau nocheinmal um Snabe anzufleh'n.
Zum Zeichen, bah sie glaube, er hab’ ihn selbst gefanbt, 
Zieht Schwelher ab bas Hütlein, bas allen wohlbekannt. 
Das reicht er ihm: „So grüßz mir mein ehelich Gemahl, 
Die Kinder auch unb Säfte im hohen Rittersaal. 
Doch menn bu jetzo scheidest, schau ja nicht mehr zurück. 
Dein ßeben mär gefährdet, vernichtet wär bein Glück!" — 
Unb grüszend setzt ber Schwelher fein Rözlein schnell in Drab, 
Der Kriegsmann haftet heimwärts ins Killertal hinab. 
Nun hebet an ein Tauschen, ein Brausen, Krachen, Schall'n, 
Als ob bas Dal, bie Serge zusammen mollten fall’n. 
Da ift’s nicht mehr geheuer. Es faßt ben Mann ein Graus. 
Er eilt ohn' umzusehen, erreicht sein Heimathaus.
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Jedoc die Seinen kennen den Krieger fast nicht mehr. 
Denn eher einem Toten, als Lebenden gleicht er. 
An Bart und Haar gebleichet hat ihn die halbe Stund’, 
Fahl ist fein Antlitz worden, kaum daß er sprechen funnt, — 
Schon in den nächsten Tagen macht er sic auf die Reil’, 
Die Botschaft auszurichten, wo er die Witfrau weiß. 
Doc ist umsonst fein Bitten. Das Weib ihn fast verhöhnt: 
Sie fei des Geistes Winseln bald lang genug gewöhnt.

IV.
Run treffen neue Plagen im Geisterschlosse ein. 
Der Gchmelher peinigt stärker die Frau und Kinder fein. 
Ja eines Nachts gen Morgen der Kleinhans sprengt mit 

Macht
Die Türe zu der Kammer der Frau, das sie erwacht. 
Sie will um Hilfe schreien. Doc er hält ihr den Mund, 
Mit wutverzerrten Blicken tut er ihr also kund: 
„Wenn Du nicht jetzt erfüllest, was ic begehr, sogleich. 
Dann fährst Du auf der Stelle von hier ins Totenreich!" 
Die Frau will es nicht glauben, er hat schon oft gedroht. 
Doc einmal geht’s zum Letzten. Sein Geisterauge loht! 
Das Leinlac samt dem Weibe hat er gepactt im "u. 
Und schlingt die vier Zipfel geschwind zum Knoten zu. 
Er schwingt sie hin zum Gaben als mär sie federleicht. 
Ein Ruc, hinaus! Ihr schwindelt, all Blut vom Herzen 

weicht.
An einen hölzern Nagel hat er sie hingehängt. 
Wie ba bie Furcht zu sterben bie stolze Seel’ bebrängt. 
Weh! Wenn der Nagel bräche! Kein Sprung sie retten sonnt, 
Die fürchterliche Tiefe bebeutet Tod unb End : 
Sie stammelt: „Gnad', Erbarmen! Ich tu ja alles gern, 
Was bu verlangst, nur laß mir noc einen Hoffnungsitern: 
Da ist ber Mann zufrieden unb hebt sie schnell herein. 
Denn jetzt wird feinem Wandern Ruhe beschieden sein.-----  
Die Frau hat Wort gehalten, bas Unrecht gutgemacht. 
Ja, Klöster unb Kapellen mit Gütern reic bedacht. 
Man hat auc in ber Kirche für feine Seel’ getan, 
So wie es recht unb billig für einen Christenmann. 
Der Kirchhof bei St. Gallen bie Beterschar kaum faßt, 
21‘ haben ihm verziehen, bie vorher ihn gehaszt.
215 bann ber Mund ber Priester bas De Brofundis fang 
Unb leis bes Glöckleins Läuten vom Türmchen niebertlang, 
Da fast ein stummes Beben bie Beter, benn sie seh'n 
Deutlich in ihrer Mitte ben Kleinhans Schwether steh'n. 
Er banst von ganzem Herzen unb spricht; „Ihr lieben Geut 
Ic bin nunmehr erlöset, ein Kind ber em’gen Freud" 
Mag auc bie Burg zerfallen unb mit ihr mein Geschlecht, 
Die Seele ist gerettet, so ist's bem Herren recht.
Doc mirb mein Name (eben noc lang im Menschenmund, „ 
Daß Dielen werd' mein Treiben, mie auc mein Büßen fund!" 
Drauf hüllte dichter Rebel den Friedhof plötzlich ein, 
Drin ist ber Seift zerflossen mie eitel Dunst unb Schein. ------  
Von ba an hat ber Schwelher gar niemanb mehr gestört, 
Nie hat man ihn gesehen, nie mehr von ihm gehört.
Um ihn unb Frau unb Kinder bie Sage weiterwebt. 
Vor runb fünfhundert Jahren hat er ja schon gelebt.

m.

Zu obigem Gedicht teilte uns Bit ar Kraus, Burladin- 
gen, folgenbe geschichtlich verbürgte Nachrichten mit:

Die Zimmerische Chronik, bie um 1560 entstand, berichtet 
also: „3om letzten Schmeller (!) von Ringingen erzählt man 
eine sonderbarliche unb fürwahr einer Tragedien verglei- 
chende Sistoriam, bie kainswegs benen Nachkommen zu ver- 
schweigen ist (folgt bie Geistergeschichte). Man sagt, lein 
Schloß Ringingen fei unlängst hernac in aim Krieg Zeritort 
morben, wiewohl bas ungewiß, aber bie Maurn fteen noc 
mertails unb ist ain schöner, ansehenlicher Edelmanns/iß ge: 
wesen. Die Tochter Agnes, bie er nur Engelin geheißen, ist 
lang nac feinem Absterben, als sie erwachsen, einem von 
Dm, genannt Friederic verheiratet morben. Sie haben auch 
Kinder hinterlassen unb eine Tochter zu Stetten im Kloster 
unter Zollern gehabt unb sie beibe liegen daselbst begraben. 
Die ältere Tochter hat ein Gremlic geehlicht. Aber das 
Burgstall fampt bem Dorf Ringingen ist hernac an bie Grd- 
fen non Werdenberg unb Zollern gelangt".

Tatsächlic kommen Friedric oon Dm unb Agnes Schwel- 
herin, bie 1494 starb, zusammen im Stettener Anniveriar 
nor. Auc hatte Hans Gremlic von Menningen eine Elija- 
beth Schwelher zur Frau. Da sie jedoc gewöhnlich „von 
Strafeberg" genannt mirb, scheint sie eher eine Schwester bes 
Peter Schwelher oon Strafeberg gewesen zu fein, ber 1513 
zum letztenmal in einer Ringinger Urfunbe siegelt unb mit 
bem bas Geschlecht ausftarb. Unser Held Kleinhans Schwel- 
her, kommt mit feinen Brüdern Althans unb Mettelhans 
1405 in einer Urkunde vor. In den Jahren 1437 unb 1442 
mirb er mit bem Beinamen ber Junge, als zu Ringingen 
wohnhaft angeführt. Schon 1453 mar er nicht mehr am 
Geben unb 1455 nennt Gabelkofer bie eble Anna von Srei- 
berg als hinterlassene Witwe bes Hans Schwelher. Das de- 
schlecht erscheint im 12. Jahrhundert in Teckischen Diensten 
als Besitzer bes Wielandsteins im Genningertal bei Kirchheim 
(Württbg.) nac bem sie sic auc nannten. Als Vater unserer 
brei Hansen bürste wohl Benz ber Schwelher anzusprechen 
fein, ber um 1360 zu Enbac im Filstale saß. Der Name 
Schwelher ist ein menig schmeichelhafter Uebername (ähnlich 
mie zum Beispiel Affen chmalz für bie Killer) unb bebeutet 
soviel mie „ber Säufer".

Vielleicht beruhen bie vier Srünbe für bas Seiftergehen 
Gchwelhers auf Wahrheit unb waren wirkliche Klagepunkte 
ber Ringinger gegen ihren Grundherrn. Im Sallengarten 
mar noc 1661 ber Friedhof von Ringingen. An ber Schwelle 
ber ehemaligen Kapelle, bie 1834 abgebrochen wurde, 
foU ein „Riese" begraben fein. Möglicherweise ist dies 
bas letzte Andenken an ben grausamen Herrn. Bemerkens- 
mert ist auch, bafe bie genannte Chronik berichtet: „Unb wie- 
wohl ber Schmeller, nachdem bie spolia zurückgegeben unb 
alles nac feinem Begehren getan mar, hernac rüebig unb 
ber Seift nit mehr gesehen ober gehört mürbe, so ist jedoch, 
mie man sagt, noch vil Jahr hernac an ettlichen Orten umb 
unb bei Ringingen uf ber Alb zu etlichen sondern Seiten ain 
ungeheures Wesen gemeft (es mar nicht geheuer), Sott maift 
bie Urfach,, marumb es beschicht!"

Der Kutscher des Truchseß
Heimat-Erzählung oon

D’r Ure, ober Ulrich, mie er eigentlich hieß. Ulrich 
Pflumm oon Wessingen, war feines Zeichens Haus- 
enecht unb Kutscher beim Mohrenwirt Bumiller im alten 
Safthof am Schloszplatz in Hechingen. Das mar vor 1818, 
benn in diesem Jahre trat er nach Ausweis des Wessinger 
Jfarrbuches, bas sic in Zimmern befinbet, mit einem Mäd- 
chen namens Regina in ben Stanb ber Ehe unb mürbe als 
Bauer in feinem elterlichen Haus bes Wagner Andres selb- 
"ÖErgähtte damals schon 33 Sahre, benn 1785 erblickte er

Konrad Bflumm

bas Gicht ber Welt. Wenn auch in ber Erzählung fein 
Lebensende feine Rolle spielt, so fei doc angeführt, bafe et 
im hohen Alter von 86 Jahren 1871 Todes verblich.

D’r Ure mar non über mittelgrofeer Seftalt unb hatte leb- 
hafte, kleine, braun-graue Augen. Diese Farbe vererbte er 
auf bie meisten feiner Nachkommen. Er mar heiterer Ge- 
mütsart, unb ein Schals fafe ihm oft im Nacken.

Wenn ihm daher hier sein Urenkel ein Sträuszchen Vergisz- 
meinnicht minbet, so geschieht es nicht nur, um ihn ber Ver- 
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