
Beitrag zur Burladinger Rebellion 1706
von I. 2.

I. Kramer hat in dem Buc „Die Grafschaft Zollern" das 
mir 3. 3. jedoc nicht zur Hand ist, auc die Auswanderung 
der Burladinger anno 1706 wegen Holzstreitigkeiten mit der 
Herrschaft Zollern-Hechingen behandelt. Bumiller bringt in 
seinem Werkchen „Sitte Geschichten aus Hohenzollern" 1911 
G 33 davon einen Auszug. Da Cramer feine Quellen an- 
gibt, vermutet man als solche die Akten des Reichskammerge- 
richts zu Wetzlar und von Hechingen. Hiernach mären die 
Burladinger nac Onstmettingen ausgewandert, als man sie 
zwingen wollte, ihr Brennholz im meit hinter dem heutigen 
Hermannsdorf liegenden Entzenberg zu holen und nicht in 
der Nähe, sowie sic meigerten, ihre 75 Gulden Strafe zu 
zahlen (ein guter Saul galt Damals 40 Gulden!) Nun liegt 
Onstmettingen von Burladingen ziemlich ab, b. h. in ber ge- 
raben Verlängerung über Hausen i. K. hinaus. Wenn sie 
über bie Grenze wollten, brauchten sie nicht so weit zu ge- 
hen, ba mar ja schon in Ringingen eine frembe Herrschaft, 
nämlic Fürstenberg. Hören mir, mas Das Trochtelfinger 
Verhörsprotofoll vom 7. Mai 1706 zu dieser Sache sagt: 
„Nachdem ben Hochfürstl. Zollern-Hechingischen Untertanen 
von Burlentingen durc dortigen Forstmeister bei 50 Reichs- 
taler (= 75 fl.) Strafe ein gewisses H013 niederzuhauen ver- 
botten morben, haben selbe dieses Verbots menig geacht, ion- 
bern feinb mit umbhawen bes verbottnen Holzes fortgefah- 
reu über welches bie Untertanen noc umb höchere Straff 
von Ihro Durchlaucht von Zollern angezogen und darauf 
mit 16 Reuther erequiert morben. Als nun diese Mann- 
schaft in Burlentingen eingeruckt, ist amtliche Semeinbt 
ausgerucft unb entwichen, ein jeber, mas in Eil füehren und 
tragen sönnen, mit sic genommen unb b e r mehrere 
T e i l in ben Flec hen Ringingen hiesiger Herrschaft ge- 
setzt. Als nun solches Ihro Hochfürstl. Durchlaucht von HHe- 
chingen wahrgenommen, haben dieselben an hiesiges Ambt 
(Trochtelfingen) schreiben unb eine specim facti (Tatbe- 
stand) ben Burlentinger Fehler betreffend beilegen lassen, 
über welches alsbalden von Ambts megen unterm Dato 2 3. 
März ben Ringingern unb anberen Untertanen biefer 
Herrschaft Befehl erteilt morben, ba^ jeber Untertan bei 
Straf von 10 Reichstalern niemanb von Burlentingen mehr 
eine Nacht beherbergen unb künftig ein ferners Unterschlauf 
geben solle. Diesem Befehl feint bie von Rin- 
gingen gar nicht nachtommen, ohnerachtet der 
Gchulthais von Ringingen ber ganzen Semeinbt selben fleis
sig vorgelesen, fonbern haben noc m ehr zu b e n e n, 
so sie schon beherberget, ambt (f a l v a venia) 
R o B, V i c u n b a n b e r n Mobilienzuesic in bie 
Häuser genommen, almo bie von Burlentingen ihre heimb- 
liche Conventikula (Zusammenkünfte) unb Rathe gehalten. 
In acht Tagen barauf mürbe von Hochgnäd. Ihro Hoc- 
fürftl. Durchlaucht von Zollern durch Erpressen zu verneh- 
men gegeben, marumben in hoc passu nit remebur ge- 
schafft merbe, missen wollen. Dieser Vortrag mar hier gan 
befrembenb, inbem geglaubt mürbe, es hätten bie Unterta- 
neu auf ben unterm 23. März ahn dieselben ergangenen 
scharpfen Befehl Gehorsam geleistet, weswegen bann noc 
schärpfere Befehl unb Inhibition unterm Dato bes 1. Aprils 
abgehen lassen. Mithin mürbe dergleichen Ungehorsamb nac 
Heiligenberg berichtet unb barüber zurückgeschrieben wor- 
ben daß bie Ringinger höchst sträfflic gehandlet, unb marb 
anbefohlen ihnen zu publizieren, daß bei fünfzig Reichsthaler 
Straff sic jeber Untertan hüten solle, benen von Burlentin- 
gen Unterschlauff zugeben, welches auc geschehen unb bar
über bie Untertanen ein Senügen geleistet haben. Wegen 
vorigem Ungehorsambs aber ist ein Ausschuß von ber Ge- 
meinbt Ringingen allhero (nac Trochtelfingen) zur Kanz- 
ley berueffen unb sie folgenbergeftalten abgeftraft morben: 
Weilen jeber, ber über Verbot getretten, in bie 10 Reichs- 
thaler Straf verfallen märe, ber Ausschuß aber inftänDig 
umb Nachlaß ber völligen Straf gebetten, dergleichen Unge-

Kraus
horsamb aber gar ohngestraft nit passiert merben sann, umb- 
soviel meniger, als ein übles Konsequens daraus erfolgete, in 
Dem ber eine unb anbere vorbrachte, ba^ bei solcher Straf 
schon öfter dergleichen Befehl ergangen, fèlbigem auc nit 
nachgelebt morben, unb haben gleichwohl feine Straf geben 
müssen. Dahero zu einer Warnung sollen Die allein, bie ge- 
gen bas Verbot gehandelt (bamit nicht unschuldige mit schul- 
bigen bieten müssen) zusammen 30 Gulden Strafe erlegen. 
Der Schulthaisz solle in ber Semeinbt nachforschen, welche 
unschuldig feien, Deren es zwar menige fein merben. Die 
sollten sic hervortun, heimlich, menn sie nit gern öffentlich 
angeben, widrigenfalls, b. h., menn feiner etwas sagen sollte, 
soll sambtliche Semeinbt barumb angesuecht merben. Es hat 
sic auc fein Unschuldiger angeben, daher mie erftgemelt, 
die Straf Die sambtliche Semeinbt zue bezahlen hat."

Wenn diese Verhandlung schon am 7. Mai 1706 ftattfanb, 
sönnen bie Burladinger nicht erst am 6. Mai zur Heim- 
kehr aufgeforbert morben fein. Es fei benn, daß ber Rin- 
ginger Teil früher zurückging. Die Angaben Bumillers bezw. 
Kramers maren also immerhin einer Nachprüfung mert.

Eine Bitte
Da bie Zollerheimat auch für gewöhnliche Leser bestimmt 

ist, möchten bie einzelnen Mitarbeiter sic befleiszen. Fremd- 
mörter unb anbere ungewöhnliche Ausdrücke möglichst zu 
nermeiben, ober wenigstens zu erklären. In ber ausgezeich- 
neten Besprechung ber Doftorarbeit Bantles von Bosch, 
3. V. in der Nummer 5 möchte ich hundert gegen eins 
messen, daß nicht brei Zehntel aller ßefer folgenbe Aus- 
brücfe verstauben haben, menn sie nicht gerabe dieses Sebiet 
ber Wirtschaftsgeschichte besonders pflegten: Sallanb, Kir- 
chensatz (nicht Kirchenschat, mie ber Drucffehler bringt), 
Mortuarium, Ertagwane (ein abscheuliches Wort), Erschaß, 
Dominikal- unb Rustikalsteuer, 3 CE bazen, Teilbau usw. 
Kann man Denn nicht gerabefogut statt Ertagwane „Hand- 
fron" sagen im Gegensatz zu guhrfron? Mortuarium bebeu= 
tet eine Abgabe im Todesfall. Erschat helfet sonst auch Hand- 
Ion unb mürbe von ben neu aufziehenden Lehenmann ge= 
geben, ber vom Lehenhof abziehende gab als Abgabe bie 
„Weglösin". Lehen hiesz man ein gegen einen Zins 
(Sült) geliehenes Sut o. ä. Kirchensat bebeutet bas Recht, 
ben Bfarrer einzusetzen (Präsentation usw.). Sallanb hieß 
bas von ber Herrschaft selbst durc Fron bewirtschaftete Sut. 
Der Heuzehnt mirb sonst zum Kleinzehnten gerechnet, ber 
Groszzehnte umfaßt bie Halmfrüchte, bie an bie Sarbe fom- 
men. Den Ausdruck flürliche Sült haben wohl unsere Profef- 
foren geschaffen, denn es ist flar, menn bie Süter ber Die- 
tershofener Mühle aUe in einem Desch lagen, daß sie im 
Brachjahr nicht s geben muszten, ba sie nichts brachten. Wa- 
rum also besonders anführen als eine befonbere Sült, b. h. 
Abgabe? ßiegen auch aus ber Zeit ber Ablösung ber Fronen 
unb ßaften unb sehnten feine Gesamtergebnisse ber Ein- 
fünfte bes Klosters Wald vor? K.
Das Pleisle, eine Mahnung in letzter Stunde

Das „leiste", eine ber eigenartigsten Erscheinungen un- 
ferer Volkskunde, befinbet sich mit bem Ableben ber Wirt- 
schaftsform, bie es getragen, bem Wandergewerbe bes Kil- 
lertals, in voller Auflösung. Ursprünglich bie Geheimsprache 
ber Hausierer, mirb es immer mehr zu einer Jursprache 
bes Biertisches unb verliert mit feiner ernsten Urfunftion 
allmählich feine innere unb äussere Form. Was heute schon 
zerstört, läszt sic wegen Mangel an älteren Quellen faum 
mehr feststellen. Aber bringenb nötig ist es, wenigstens noch 
zu retten, mas zu retten ist, benn literarisch ist es nur ganz 
ungenügenb behandelt (A. ßallement, Kluge, Fischer). Vor 
allem geht es um bie Ermittelung des Wort- und Phrasen- 
schatzes, um bie Beschreibung guter, bezeichnender Sazpro- 
ben. Crakte phonetische Beschreibung ist ebenso wichtig mie 
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die Festlegung der Bedeutungen. Auf die Ausdrücke, bie bie 
speziellen Verhältnisse des sprechenden Standes berühren 
(feien es Dinge ober Tätigkeiten, Bezeichnungen, Bewertun- 
gen etc.), wäre besonderes Gewicht zu legen. Die Kreise, in 
denen gepleiselt wurde, feine Gesamtverbreitung, wären 
sorgsam festzulegen. Gab es besondere Masznahmen, es zu 
verheimlichen unb vor wem? Gänzlic abzusehen wäre von 
einem Berfuch ber Deutung unb Ableitung ber Worte! Das 
könnte, bei ben vielen Beziehungen zu ben verschiedenen 
„Gaunersprachen", dem Rotwelsch, bem Hebräisch, nur ber 
Fachmann. — Am schönsten wäre es, wenn einer un- 
fererjungenhilologen (vielt. einer aus bem Kil- 
lertal selbst!) über bas P I e i s l e doktorierte, ober 
sonst sic feiner ernsthaft annähme. Er fänbe im Killertal 
wohl Helfer genug. Bis dahin empfehle ich ben v o l f $ = 
tundlic Interessierten, besonders unfern Bfar- 
rern unb Lehrern, vorerst einmal zu sammeln, w a s 
sie bekommen sönnen. Die Ermittlung alter Leute, 
bie oie Sprache in ben Zeiten ihrer Blüte noc gesprochen, 
märe besonders wichtig. Die Quelle ist jebesmal sorgfältig 
zu notieren. Aber auch bie Ausdrücke, bie heute nur noch 
spaßhaft gebraucht werben, wären willkommen. — Für 
Einsendung solchen gesammelten Materials, selbst ein- 
seiner Ausdrücke, wäre ich sehr verbunben. Sie würben alle 
m unserer „Hheimatbücherei" niebergelegt, um auf einen ge- 
eigneten Bearbeiter zu warten.

Dr. Senn, Konstanz, Seeftr. 15.

Kleine Mitteilungen
Berg und Burg hohenzoler in geologischer unb geschicht- 

licher Betrachtung. Im „Naturschutz", Monatsschrift für alle 
Freunde ber deutschen Heimat, Neudamm 1932 Nr. 9, finbet 
sich ein lehrreicher Beitrag zum Wissen um ben Zoller, ber 
befonbers durc feine neue Art ber Betrachtung ber Burgbe- 
feftigung unsere Aufmerksamkeit verdient. Er stammt aus 
ber Feder von Willy Baur- Hechingen, beffen Arbeit auf 
bem Gebiet ber Erschließung ber heimatlichen Matur wie in 
ber Erforschung ber Heimatgeschichte ihn biefes Thema in ei- 
ner glücklichen Berbinbung dieser beiben Gesichtspunkte be- 
handeln läßt. Entstehung unb äußere Wandlungen von Burg 
unb Berg, bie unseres Wissens noch nie im Zusammenhang 
behandelt warben, erfahren hier eine überzeugende Beurteil 
lang. Baur nennt ben Zoller in Uebereinstimmung mit ben 
heutigen geologischen Forschungsergebnissen einen in 
starker Auflösung begriffenen Nest eines alten, tektonisc be- 
beugten Bergkammes. Er ist ber marfantefte Ueberreft eines 
in ber Tertiärzeit entftanbenen unb vom Vorland bis tief 
in bie Alb hinein reichenden Grabeneinbruchs, des besann» 
ten „Hohenzollerngrabens". Nac ber Abtragung ber um- 
gebenben weicheren Schichten blieb ber ehemalige Graben 
als harter Kalfgrat stehen, so baß bas Niveaubild jetzt um- 
gekehrt ist. Wer in ber Nähe des Rollers wohnt unb sic 
ber dauernden Rutschungen erinnert, welche bie Befesti- 
gungsarbeiten eigentlich nie ganz zur Ruhe fommen lassen, 
wirb Baur Recht geben, wenn er meint, baß bas Be- 
stehen ber runb 900 Fahre alten Burg bie Abtragung des 
Gipfels wesentlich verzögert hat. Die Frage ber B e w a I- 
bung des Berges beantwortet Baur ausführlich. Er ver- 
mutet einen fahlen Zustand seit ber ältesten Zeit. Die alten 
Bilber wie bie alten Nachrichten, bie angeführt werben, be- 
weifen benn auch, baß ber Berg mit Ausnahme von Bestän- 
ben am unteren Abhang unbewalbet war. Wir lesen von 
einem Weinberg (! 1403), von einem Baumgarten, von 
Aeckern, von Viehweiden, bie teilweise ber herrschaftlichen 
Sennerei Rinderstein bienten. Die Aufforstung geschah erst 
in ber Mitte des vorigen Jahrhunderts. Sie würbe 1852 an- 
geregt von ber bamaligen königl. Baubireftion, um „bem 
Berg feinen nötigen Schmuc unb Schuß zu gewähren". 
Buchen, Eschen, Ahorn unb Eichen würben gepflanzt, zur 
Nachbesserung waren aber ein Dezennium später Fahr für 
Fahr 20 000 Pflanzen nötig. Fm Fahre 1870 folgte bann 

bie Fürstliche Verwaltung mit ber Aufforstung von Fichten 
unb Lärchen auf bie unten liegenben Weiden, noch später 
bie Gemeinden Wessingen unb Zimmern. Baur hält bie 
Kritik nicht für unbegrünbet, bie in dieser „Verschönerung, 
eine Verfälschung ber ursprünglichen Natur des Berges sieht. 
Fn bem letzten Abschnitt, ber über bie B u r g b a u t e n han- 
best, finben sich neue Ueberlegungen. Die vorgeschichtliche unb 
römische Zeit übergeht Baur, ba Beweise aus dieser Zeit 
fehlen, auch bezeichnet er es als ungewiß, ob ber Berg bem 
Geschlecht ober biefes bem Berg ben Namen gegeben hat. 
Nac Erwähnung ber 1423 von ben verbündeten Württem- 
bergern unb Reichsstädten zerstörten stattlichen unb wehr- 
haften Burg, „bas vesteste hauß in teutschen Landen", scheust 
Baur feine befonbere Aufmerffamfeit bem zweiten Burgbau 
von 1454. Dieser würbe von 1619—22 zur Festung ausge- 
baut burch Anlage eines tiefer gelegenen Ringes von Ba» 
fteien um bas seitherige Hochschlosz. Diese auf ber Alb unge- 
wohnte unb nicht übliche Bauweise kennzeichnet Baur als 
oberitalienisc unb nennt sie „mit ber Bergnatur in Wider- 
spruc stehend". Tatsächlich verzeichnet bie Baugeschichte stän- 
big Einstürze, bie nur mit großem Koftenaufwanb repariert 
werben sonnten. Bon 1667—1771 zahlte Oesterreich für bie 
ihm allzeit offenstehende Festung jährliche Baugelber, nach 
beren Aufhören bem fleinen Fürstentum bie Baulasten an- 
scheinend zu groß würben unb bie Burg zur Ruine zerfiel. 
Die Borgänge beim Wiederaufbau durc ben romantisch 
veranlagten Breußenfönig Friedric Wilhelm IV. finb be» 
sannt. Das Urteil über biefen gotifierenben Prachtbau unter 
Beibehaltung des Festungscharakters hat im Laufe ber Zeit 
gewechselt. Nach Lobeshymnen folgte herabsetzende Ableh- 
nung. Beibes führt Baur auf bas richtige Maß zurüc unb 
läßt bem uns vertrauten Bau Gerechtigkeit widerfahren. Die 
Gestaltung ber Auffahrsrampe burch Festungsbaumeister 
von rittwit mit bem Uebergang zur Architektur des Hoch- 
schlosses von Stüler unb Persius, bie auf jeben Besucher 
starken Einbrucf macht, nennt er mit Recht ein Meisterwerk.
Fn bem Wald sieht er babei ein landschaftlich ausgleichendes 
Element, bas ber Burg in ber neuen Form unentbehrlich sei.
Zum Schluffe ber Abhandlung kommt noch ber Albvereinler 

Zu Wort. Auch ben hier Heimischen erschließt bie fleine Ar- 
beit manch wertvollen Gesichtspunkt für bas Betrachten bes 
Sinnbildes ber Heimat, bas uns ber Zoller bebeutet. Fünf 
Bilber finb beigegeben, barunter Wiedergaben von zwei 
türzlic im Neuen Palais in Potsdam aufgefunbenen Zoller- 
Gemälden aus bem vorigen Fahrhunbert von b’Omaglio 
unb Barth- Walter Sauter.

* Tiergarten im Donautal. Fn ben „Schriften bes Beceins 
für Geschichte unb Naturgeschichte ber Baar unb ber angren- 
Zenben Landesteile in Donaueschingen" Heft XVIII 1931 
veröffentlicht Pfarrer H. Weizmann, Kreenheinstetten eine 
Abhandlung über bie bisher unbefannte, im Konstanzer 
Zehntverzeichnis von 1275 unter bem Defanat Schömberg 
0A. Nottweil aufgeführte Pfarrei Weiler im Donautal, 
als welche er bas heutige Tiergarten im Donautal nachweist. 
Aus bem alten Namen „Weiler" bes Ortes würbe im 16. 
Fahrhunbert nach Anlage eines großen Wildgeheges durc 
bie Grafen von Zimmern bie Bezeichnung „Weiler im Tier- 
garten", später „Weiler Tiergarten"-unb heute „Tiergarten". 
Der hohenzollerische Teil bes Örtchens auf bem linsen 
Donauufer geht erst auf bas zwischen 1671 unb 1863 be= 
stehende fürftl. Fürftenbergifche Eifenwerf zurück, ber babi» 
sehe alte Teil auf ber rechten Donaufeite besteht nur noch aus 
einem „Tiergarter Höfe" bezeichneten Hofgut, bei bem bie 
St. Georg geweihte Kapelle steht. Das Kirchlein, bas feiner 
Basilika-Form wegen schon immer bie Aufmerffamfeit ber 
Kunstforscher erregt hat scheint um bie Wende bes 15. Jahr- 
hunderts erbaut zu fein; ba bie nie bebeutenbe Pfarrei wohl 
schon vorher eingegangen war, wirb es als Filialkirche der 
Pfarrei Kreenheinstetten erbaut fein, zu ber ber Ort bis zu 
feiner Einweisung nach Gutenstein im letzten Fahrhunbert 
gehörte. Die Zimmerische Chronik, bei beren Abfassung ber 
heutige Bau schon beftanb, fnüpft an bie für ben fleinen Bau
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