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Hohenzollern zur Römerzeit
Von Willy Baur

Wenden wir uns von unserm gedrängten geschichtlichen 
überblic der Einzelbehandlung unserer römischen Denkmäler 
und Funde zu, so scheinen vorher einige allgemeine Bemer- 
tungen über deren Bedeutung und Wert als Geschichtsquel- 
len angezeigt.

Bei den Unterlagen, aus denen sic eine Geschichte wie vor- 
stehend für bestimmte Gebietsteile erschließen läßt, spielen die 
Bodenfunde für die Römerzeit zwar nicht mehr wie für bie 
langen Zeiträume vorher bie ausschließliche, aber immer noc 
bie wichtigste Rolle. Das immer wieder auf bie Wichtigkeit 
von Scherben hingewiesen wird, mag dem Bauarbeiter, 
ber sie beim Ausschachten finbet, bem Landwirt, ber bei viel- 
fachen Arbeiten auf sie stößt, als Übertreibung von ßeuten 
vorkommen, bie nun eben nichts Vernünftigeres zu tun 
haben. Sieht man sic aber 3. B. bie Zusammenstellung ber 
Scherbenfunde des Kastells Risztissen von Robert Knorr in 
ber Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens der K. 
Altertümersammlung in Stuttgart 1912 S. 56 ff. an, dann 
mirb man erstaunt fein über bie gewichtigen Schlüsse, bie die 
unscheinbaren Reste erbringen. Wie zu unserer Zeit gab es 
zur Römerzeit eine keramische Industrie, die ihre Erzeugnisse 
mit Herstellerstempel versah, deren Ware aber auc ohne diese 
Stempel in Bruchstücken ebenso zu unterscheiden ist, wie der 
Sachverständige heute Stücke Berliner oder Karlsruher Por- 
weitaus nac dem Herstellungsort ohne Mühe bestimmen sann. 
Auc zeitlich lassen sic solche Scherben feftlegen, so wissen 
mir u. a. daß im ersten Jahrhundert n. Chr. in Südgallien 
grosze Töpfereien bestanden, beren Erzeugnisse durc ganz 
Europa vertrieben würben; es fanben sic Stücke ein unb 
derselben Firma nicht nur in England und am Rhein, son- 
bern auc am Neckar unb an ber Donau bis nac Ungarn hin- 
ein und sogar bei ben Ausgrabungen von Herkulanum unb 
Pompeji. Eine grosze Töpferei in unserer Nähe aus späterer 
Zeit ist von Rottenburg besannt. Innerhalb von Kastell- und 
Gebäuderesten ausgegraben, geben solche batierbaren Scher- 
ben einen Anhaltspunkt für bie Zeit ber Anlage unb der Zer- 
ftörung, irgendwo im Freien gefunden, sönnen sie ben Plat 
einer Siedlung andeuten oder von einem mutmasslichen Ver- 
kehrsunqlüc herrührend, einen Punkt eines alten Verkehrs- 
weges. Daß die Menge, die ßage mehr oder weniger tief in 
künstlichen oder natürlichen Ausschüttungen weitere Schlüffe 
ziehen läßt, ist demnac leicht einzusehen. Von römischen 
heeresabteilungen wurden an geeigneten Orten Ziegeleien 
angelegt, deren Steine zu militärischen und gelegentlich zivi- 
fen Bauten versandt wurden; auch diese Ziegel tragen Stem

pel und stehen daher an Bedeutung den Scherben wenig 
nach.

Mehr Beachtung finden im allgemeinen Münzfunde, 
freilich meist nur so lange, bis sic herausstellt, daß der ver- 
meintliche Wert gering ist, dann werden auc sie achtlos wie- 
der weggeworfen. Sie geben immer feste Anhaltspunkte für 
die Zeit ihrer Prägung und damit zeitliche Bestimmungs- 
möglichfeiten für den Fundort, freilich nur, wenn nach den 
ganzen Umständen ber ßage anzunehmen ist, daß sie schon 
zur römischen Zeit an ber Fundstelle verloren gegangen find. 
Wesentlich ist es natürlich, ob es sic um Einzelfunde han- 
belt ober um mehrere Stücke ober gar um Schatfunde. Ge- 
rode bie Münzreihen von Schatzfunden finb wichtig für bie 
Aufhellung ber Ereignisse während ber Alemanneneinfälle. 
Jeder Tag sann hier wichtige Funde bringen unb es ließe sic 
denken, bah bei Aussetzung fleiner Fundprämien etwa non 
Seiten ber ßandesfammlung für unsere Forschung unter 
Bauern unb Handwerkern bie Helfer gefunden werben, auf 
die es dabei besonders anfommt.

Die bei ben Römern verbreitete Sitte, aus Aniah beson- 
berer Ereignisse kleine D e n f ft e i n e zu setzen, ergibt für 
uns, bie wir solche Steine immer wieder finden, eine weitere 
Möglichkeit, unsere Kenntnisse zu vermehren. Der lateinische 
Tert ist meist nicht ohne weiteres lesbar, weil die Worte ftarf 
abgekürzt find; durch Vergleichung mit den vielen besonnten 
Stücfen find wir aber so weit, derartige Inschriften entziffern 
zu sönnen. Da der Ersteller eines solchen Votivsteines nie 
vergaß, feine Stellung, Slang und bei Soldaten den Trup- 
penteil anzugeben, führen derartige Funde bei Zusammen- 
stellung mit besonnten immer zu lehrreichen Ausschlüssen, 
ebenso wie bei vorkommenden römischen Meilensteinen.

Neben solchen Kleinfunden stöszt man bei Bahn- unb Straf* 
fenbauten unb Grabarbeiten aller Art immer wieder auf 
Mauerreste römischer Anlagen. ßange Zeit 
glaubte man bei Auffindung solcher im Boden steckender 
(Brundmauern ausschlieszlic an Spuren von Befestigungs- 
bauten, später lernte man bie Reste ber ummauerten Guts- 
böse unb bergt. von Befestigungsanlagen unterscheiden; 
neuerdings wissen wir auch aus ber Färbung des Grundes 
bei Grabungen reine Erbanlagen wieber zu erfennen, wenn 
dieselben auch oberflächlich längst eingeebnet finb. Die 
Schwierigkeiten ber einwanbfreien Feststellung von Straf- 
s e n, bie man früher sehr leicht genommen hat, weih man 
jetzt eher zu würdigen. Nachdem man vorher nur tiefliegende 
alte Pf lafterftraßen als römisch anertannt hatte, verfiel man 



unter dem Einfluß von Professor Dr. Miller darauf, fast je- 
den alten Straszenkörper, der unter einem neuen ober sonst- 
wo angeschnitten wurde, als römisc anzusehen. Miller ging 
davon aus, das vom Mittelalter bis zur Neuzeit ein systema- 
tischer Straßenbau nicht betrieben wurde, alte Straßzentör- 
per also notwendig auf bie Römerzeit zurückgehen müßten. 
Reben Grabungen benutzte er vielfach ben sogenannten Rö- 
merftab, einen 1 in langen Stahlstichel mit Handgriff, mit 
bem sic Aufschüttungen leicht durchstoszen lassen, ber aber an 
tiefliegenden Straszentörpern abprallt unb baßer zum Ab- 
tasten ber Tiefe verwendet werden sann. Heute wird auf 
Feststellungen mit bem Römerstab nicht mehr allzuviel ge- 
geben. Die Sache hat nämlic ben Haken, baß bei uns oom 
18. Jahrhundert an bann unb mann am Bau von Land- 
ftraßen gearbeitet wurde, unb baß befonbers im Bereich non 
Sieblungen Auffüllungen unb Keine Verlegungen non Straf- 
fen schnell bem Gedächtnis entschwinden. Diese Feststellungen 
sind für uns deshalb wichtig, weil Hofrat Dr. Zingeler feine 
Untersuchungen über bas römische Straszennet in Hohenzol- 
lern, ber einzigen speziellen Arbeit, die wir haben, ganz un- 
ter bem Einfluß ber Millerschen Auffassungen vornahm, mit 
bem Erfolg, baß er 3. B. bie Straße Riedlingen—Hizt ofen— 
Sigmaringen, bie Professor Ernst in ber Oberamisbeschrei- 
bung Riedlingen einwandfrei als Kreisstrasze des 18. Jahr- 
hunderts nachweist, als römisc ausgegraben unb beschrieben 
hat! über bas übrige Weg- unb Straszennet nac Zingeler 
mirb später noc zu sprechen fein. Neuerdings legt man da-

her ben Hauptwert auf bie Betrachtung ber Gesamtführung 
eines „verdächtigen" Weges im Gelände unb befonbers ber 
Trassierung. Als Hauptmerkmal bient babei bie Tatsache, baß 
Römerstraszen allgemein sich aus langen geraden Stücken 
zusammensetzen. Die Prüfung ber Straszenkörper durc Gra- 
bungen mirb im Einzelfall zur Entscheidung immer noc her- 
anzuziehen fein. Eine Zeitlang hielt man auch Flurnamen 
mie „Hochgefträß, Heerstraße u. f. w." für sichere Anzeigen 
einer Römerstrasze, feit längerer Zeit meiß man aber, baß 
bcrartige Namen sic auch auf einen mittelalterlichen Weg 
beziehen sönnen.

Was bie schriftlichen alten unb neuen Duellen anbelangt, 
so sönnen mir uns hier deshalb kurz fassen, weil jedermann, 
ber sic mit diesen Fragen eingehender beschäftigen will, das 
Schrifttum auc für Hhohenzollern bem mehrfach genannten 
Wert „Die Römer in Württemberg" entnehmen sann. Die 
Auffassungen über ben Wert unb bie Beweiskraft ber zeitge- 
nössischen römischen unb griechischen Darstellungen finb be- 
kanntlic sehr umstritten, es besteht auc barüber ein umfang- 
reiches Schrifttum. Auf eine unbekannte hohenzollerische 
Duelle soll hier noc hingewiesen merben, bie in Gestalt eines 
handschriftlich niebergelegten Vortrags unb einiger Nach- 
träge aus ber Feder von Joh. Nep. Pfeiffer (bem Vater des 
Herrn Forstmeister i. R. Pfeiff er/Hhechingen) in einer Samm- 
lung „Aus bem Eyachtale" in ber Hohenzollerischen Heimat- 
bücherei in Hechingen aufbewahrt mirb unb bie bie Auffas- 

I Jungen ber 80er Fahre des leßten Jahrhunderts miebergibt.

Die Landesvermessung der Hohenzollernschen Lande
Von 21. Möller, Karthograph im Reichsamt für Landesaufnahme

In Deutschland bestauben vor bem Fabre 1800, soweit un- 
fere Kenntnis reicht, nur Kommissionen, bie von Fall zu Fall 
zur Vermessung berufen mürben unb sic nach Erledigung 
ihrer Arbeiten mieber auflösten. Ein „Laufendhalten" biefer 
Aufnahmen durc ein dafür ftänbig bestehendes Organ 
fannte man nicht; barum finb bie Landeskartierungen jener 
Zeit, ebenso viele isoliert bestehende Werke unb sogar nur 
Aufnahmen oon Landesteilen, wie das augenblickliche, par- 
tielle Bedürfnis sie beanspruchte.

Das alte Material in ben gestochenen unb publizierten 
Karten unb Plänen ist nicht ohne weiteres als amtlic zu 
betrachten, von Einzelfällen abgesehen finb sie Privatarbei- 
ten, bestenfalls durc landesherrliches Defret zur Veröffent- 
lichung zugelassen. Die eigentlichen amtlichen Mappierungen 
blieben geheim.

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts lagen nur über einzelne 
Teile Deutschlands spezielle Karten vor unb auch bie deutschen 
Kaiser ließen erst von 1781—1805 bie Länderaufnahmen mit 
größerem Eifer betreiben, um danac gute Karten ihrer Erb- 
ianbe zu erhalten. Die kriegerischen Verwickelungen um bie 
Wende des 19. Jahrhunderts zwischen Preußen unb Öster- 
reic einerseits unb Frankreich anbererfeits ließen es drin- 
genb wünschenswert erscheinen, von Süddeutschland ge- 
nauere Karten zu besitzen. Österreichs Generalstab benutzte 
bie Feldzüge gegen Frankreich zur Aufnahme größerer deut- 
scher Länderstrecken.

Aber kriegerische Eilfertigkeit, bie Verschiedenheit ber zur 
Mappierung verwendeten Personen, fomie noch mehr ber 
Mangel an sicheren Anhaltspunkten ließ nichts Vollkomme- 
nes unb Groszes aus diesen Mappierungen hervorgehen. Die 
Invasion ber Franzosen gab ber Kartographie im Süben 
Deutschlands einen höheren Schwung. Namentlich fühlte ber 
französische General Moreau bei feinem siegreichen Winter- 
feldzug 1800 ben Mangel guter Karten. Er orbnete daher bie 
Aufnahme zweier Militärkarten an, eine für Schwaben unb 
bie anbere für Bayern, beibe im Maszstab 1 :86 400.

Die ßeitung für bie Ausführung ber bayerischen Karte 
wurde bem Direktor des topographischen Armeebureaus 
Abancourt unb, als biefer starb, bem französischen Oberst 
Nonne übertragen. Es tarn jedoc nichts Vollständiges zu- 
ftanbe, menn auc zugegeben merben muß, baß bie französi- 

sehen Ingenieur-Geographen damals fast im Alleinbesiß sol- 
eher Fnftrumente maren, mit bereu Hilfe man große Dreiecfe 
genau bestimmen sonnte, auch besaßen sie bessere Methoden 
unb große praktische Erfahrung. Die Triangulation unb 
Vermessung ber Rheingegend ist hierfür ein Karer Beweis 
unb bie unter Oberst Tranchot oom französischen Ingenieur- 
Geographen-Corps hergestellte Karte jenes Gebietes ist bas 
Vollkommenste, was man zu jener Zeit in diesem Fache er- 
marten sonnte.

Angeregt durc bie französischen Vermessungen beschloß 
Bayern, eine eigene topographische Karte mit Hilfe vaterlän- 
bischer unb französischer Fngenieure unter Benutzung ber 
besten Fnftrumente ber Franzosen herzustellen unb grünbete 
zu biefem Zwecke im Fahre 1801 in München bas topogra- 
phische Bureau. Man stellte sich hierbei als Aufgabe, nicht 
nur eine militärische, fonbern eine auf genaue mathematische 
Grundlagen gestützte topographische Karte zu schaffen, bie für 
bie verschiedenen Zwecke ber öffentlichen Verwaltung brauch- 
bar mar.

Auc in Württemberg sah man bie Bedeutung unb Not- 
wendigkeit einer allgemeinen unb genauen Landesvermes- 
fung ein unb bie Negierung beorberte im März 1818 ben 
Staatsrat v. Weckherlin nach München, um an Ort unb Stelle 
bie bortigen Anstalten unb Einrichtungen zu besichtigen, um 
sie bei ber württembergischen Landesvermessung in Anwen- 
bung zu bringen. Auf Grund feiner Vorschläge mürbe am 
28. Mai 1818 oom König non Württemberg eine allgemeine 
Landesvermessung befohlen. Durch Umfrage im ßanbe nach 
geeigneten Männern, bie sich mit ber Feldmeszkunst beschäftig- 
ten, gelang es im Funi 1818 unter ben in Stuttgart versam- 
melten Geometern fünf geeignete Männer zu finben, bie ver- 
möge ihrer Anlagen unb mathematischen Kenntnisse geeignet 
maren, ben Nahmen ber neuen Arbeit zu bilden, bie unter 
bie ßeitung des Staatsrats v. Weckherlin gestellt mürbe. Am 
8. August 1818 nahm man in ber Umgebung von Tübingen, 
bas meqen ber Nähe des Oberservatoriums als Mittelpunkt 
für bie Vermessung befonbers geeignet mar, eine Brobemes- 
fung vor unb errichtete im Jahre 1820 auf bem Wege Lud- 
wigsburg—Schloß Solitube eine Basis, von ber aus bas 
aanze Land mit Dreiecfen L Orbnung überzogen mürbe. 
Hierbei mar auch Hohenzollern einbegriffen. Die
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