
Ambrosi Schütz, Hans Stockmaier, Michel Wagner, Sörg 
Pfeiffer.

In Killer: Kaspar Graber, Mars Marklin, Christian 
Gchetterlin, Kaspar Bachmann, Zenzi Wolfer, Gallstump.

In Onstmettingen: Kaspar Schwarzen, Melchior 
Burken.

In Tailfingen: Hans Weit, Hhans Dreher.
Vielleicht bieten diese Zeilen Anhaltspunkte für die Ja- 

milienforschung. Bumiller.

Wie die Judensiedlung im Haag 
in Haigerloc entstanden is

Geschichte und Sage
Von G. Spier, Haigerloc

Es ist besannt, dasz bis vor etwa 100 Jahren die Suden 
in den meisten europäischen Ländern gezwungen waren, in 
besonderen Judengassen, im „Ghetto", zu wohnen. Seit der 
bürgerlichen Gleichstellung der Juden sind diese Subengal- 
fen von ihren ehemaligen Bewohnern nac und nac ver- 
lassen worden. Der Stadtteil Haag in Haigerloc dürfte in 
ganz Deutschland der einzige Fall sein, in dem ein früheres 
Ghetto noc heute fast ausschlieszlic von Suden beliedelt ist.

Die Entstehung der Judensiedlung im Haag ist an Hand 
der Arten des alten Oberamts Haigerloc genau nachzuwei- 
fen. A15 das Haag-Schlöszchen, das Fürst Josef von Hohen- 
zollern-Sigmaringen mit Vorliebe bewohnt hatte, nach del- 
fen Tode samt feinen Nebengebäuden (Küche, Reititall und 
Wachhaus) in Verfall geriet, (egten die fürstlichen Beamten 
in Haigerloc 1779 dem damaligen Fürsten Carl Friedrich) 
nahe, die Juden aus der Stabt in diese herrschaftlichen Ge- 
bäube im Haag zu verweisen, um so eine Einnahme aus den 
Häusern zu erzielen. So orbnete ber Fürst im Schußbriei 
von 1780 an, daß bie Haigerlocher Juden, soweit sie nicht 
eigene Häuser in ber Stabt besäszen, in bie Häuser im Haag 
einzuziehen hätten. Seit damals ist bas Haag das Suden- 
viertel gemorben. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hat 
es benn durc Neubauten feine heutige Gestalt erhalten.

Eine Sage, bie unter ben Bewohnern des Hhaags umgeht, 
weiß über'bie Entstehung anbers, poetischer, zu berichten. 
Nac ihr hat ein Fürs von Sigmaringen eine schöne Südin 
zur Frau erkoren. Da man am Hofe diese Ehe nicht recht 
billigte, fei er mit feiner jungen Frau in bas einsame Schlöß- 
chen im Haag in Haigerloc gezogen. Doc bie Fürstin lehnte 
sic nac ihren Verwandten unb Glaubensgenossen. Da habe 
ber Fürst ihr zuliebe einer Anzahl von Juden gestattet, sich 
um bas Schloß herum anzusiedeln. So fei bas Sudenvier- 
tel im Haag entftanben.

Eine neue Einführung in bie Erd- 
und Landschaftsgeschichte

In ber Hhohenlohe’schen Buchhandlung Ferdinand Rau 
Öhringen erschien vor kurzem aus ber Feder von Professor 
Dr. Georg Wagner eine „Einführung in bie Erd- unb Land- 
schaftsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung Süddeutsch- 
lands". Wagner ist oon Haus aus Lehrer, mar Professor am 
Lehrerseminar in Nagold, wirkt heute an einer Stuttgarter 
Realschule unb nebenbei als Privatdozent in Tübingen. Die 
schwäbische Geologie verdankt ihm eine Reihe erfolgreicher 
Veröffentlichungen, unter benen bas 1929 im gleichen Ber- 
lag erschienene Wert „Junge Krustenbewegungen im Land- 
schaftsbilde Süddeutschlands" für unsere hohenzollerische ört- 
liehe Forschung wichtige Anregungen gibt. Was bei diesem 
Wert bas ßefen ber teilweise sehr schwierigen fragen auch 
für ben Nichtgeologen erfreulich macht ist bie Art, mie her- 
oorragenbe Landschaftsbilder in ben Tert eingestreut finb; 
im neuen Wert sind auf runb 600 Tertseiten 500 Abbildun- 
gen so hervorragend angeorbnet, daß man beim Lesen ohne

Umblättern immer gerabe ba bas Bild finbet, wo bas ge= 
schriebene Wort ergänzt merben muß unb zwar Bilder, bie 
an einfacher Klarheit nicht zu übertreffen finb. Ein Anhang 
mit über 300 photographischen Aufnahmen auf 176 Tafeln 
zeigt, wie ber Verfasser mit ber Landschaft in ihren kleinsten 
Zügen mie in ben großartigsten formen aus vielen Zanbe- 
rungen heraus vertraut ist unb belehrt ben ßefer einbring
lich worauf es beim erkundlichen Sehen ankommt. Gefühls- 
mäßige Schwierigkeit macht bei ber Beschäftigung mit geolo- 
gischen Dingen ja immer ber Umstand, baß bie unendlich 
langen Entwicklungszeiträume, das überaus langsame Ar- 
beiten ber meisten geologischen Kräfte gemessen an bem tur- 
zen menschlichen Dasein ben Zusammenhang zwischen Ur- 
fache unb Wirkung nicht recht faßlich merben läßt. Wagner 
zeigt uns im ersten Teile feines Werkes bie Arbeit geologi- 
scher Kräfte nun nicht an besonders hervorragenden Beispie- 
len aus aller Welt, bie in fast unveränderter Auswahl bte 
seitherigen Lehrbücher füllen, sondern er läßt uns alle bie 
landschaftsbildenden Gewalten in unserer nächsten heimat- 
liehen Umwelt erleben unb gibt so bie Unterlage, umgekehrt 
mit Sicherheit bie Entstehung unserer Berge unb Täler, Rin- 
neu unb Fluszläufe zu schließen. Fehlt es in diesem ersten 
Teil nicht an ber Erwähnung zahlreicher hohenzolleriicher 
Beispiele, so ist ber zweite Teil, ber in knappen Umriffen bie 
Erdzeitalter zeichnet, eine besonders wertvolle Gabe für un- 
sere hohenzollerische Heimatkunde. Bekanntlich ist unser lang" 
gezogenes schmales Ländchen geradezu eine Mufterkarte aller 
geologischen Formationen von ber Trias ab bis zum Alu- 
üium. Möge sic dieses Handbuc halb in ben Händen unserer 
zahlreichen Heimatforscher finben, aber nicht zum — auszug- 
weisen Abschreibern fonbern zum Ausgangspunkt eigener 
Arbeit unb Forschung. Baur.

Kleine Mitteilungen
* Zur hohenzoleriichen Rechtsaeichichte. Als Beitrag zu 

einem von unserer Forschung ebenso völlig vernachlässigten 
wie reizvollen Gebiet fei kurz folgender Fund mitgeteilt. 
Auf bem Deckel bes Tübinaer Stadtrechtes vom Jahre 1493 
_ Pergamentband in ber Stadtbibliothef Tübingen — fin- 
bet sich von alter Hand bie Angabe. baß bas Gericht von Tü- 
hingen ber Oberhof auch für Hechinaen. Gammertingen, 
Trochtelfingen, bie beiben Beringen unb Mettingen gewesen 
unb baß diese Orte sich also bort Recht unb Urteil geholt. 
Da das Tübinger Stadtrecht, meist mit bem Stuttgarter 
übereinstimmend, im VrozeR römisch-kanoniic unb im Pri- 
vatrecht fast aanz römisch ist, ist hier ein Weg aufgezeigt, 
auf bem sich bie Rezeption bes römischen Rechts in Hohen- 
sollern vollxoa. ßiteratur zu obigem: Tbubich um: Das 
Tübinger Stadtrecht von 1493. (Litter. Beilage bes Staats- 
anzeiaers für Württemberg 1893. 220/22) — Thudichum: 
Die Stadtrechte oon Tübingen (Tüb., 1906). — Schöttle, 
G • Berfaffuna unb Bertoaltung ber Stabt Tübingen im 
Ausgang bes M.-A. (Tüb. BU., VIII., 1005, 1. Sg.).

Ntochmal Maler Fr. Ferdinand Dent. Die Frage, warum 
ber Maler in unserer Gegend malte, ba er doc in Kirchen- 
Saufen (Amt Enaen) geboren war unb warum er gerabe 
in Ringingen 1769 heiratete, troßbem feine Braut oon SaU 
menbingen stammte unb er damals in Bingingen feinen 
nennenswerten Auftrag auszuführen hatte, vielmehr bie 
Kirche zu Melchinqen unb Weilheim damals gerabe aus
malte. sollte sic überraschend schnell unb einfach lösen. Wer 
fein Wert in ber Liebfrauenkapelle zu Rinqinqen befrach
tete, wirb ben Eindruck nicht los, baß ber Künstler hier mit 
befonberer ßiebe unb Sorgfalt gearbeitet habe. Das 1750 zu 
R. gemalte Krinplein ist leider nicht mehr erhalten, dagegen 
besiken wir noch zwei Rahnentafeln aus bem Jahre 1769 mit 
ber Immakulata unb bem Gnadenbild oon Genazzano, bas 
auch auf bem Altar obiger Kapelle zu sehen ist. Cs stellte sic 
heraus, baß bie Mutter bes bamaligen Rinainger Wfarr- 
herrn Bißenbofer Maria Benebifta eine geborene Dent 
war, bie am 22. November 1759 zu Bingingen im Alter von
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