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Johann Friedrich Cotta
Zum Gedächtnis des 100. Todestages des Schöpfers der ersten Zolgemeinschaft zwischen deutschen Ländern, bet 3ou- 

einigung zwischen Württemberg und den beiden Hohenzolern am 28. Juli 1824

Am 2 9. Dezember 1 8 3 2 ver- 
starb in Stuttgart einer der vielseitig- 
sten und wirksamsten Männer der 
schwäbischen Geschichte, Cotta. Es 
gibt kaum ein Gebiet des staatlichen 
und geistigen Lebens, in dem nicht 
feine schöpferische Arbeit tiefe Spuren 
hinterlassen hätte. Wir kennen ihn als 
den hilfreichen Freund und Verleger 
so vieler Dichter und Schriftsteller, 
bis hinauf zu Schiller und Goethe; 
fein Ruhm ist gleic groß als Ge- 
schäftsmann und Buchhändler, als 
Parlamentarier und Staatsmann wie 
als Zeitungsbegründer und volkswirt- 
schaftlicher Berater feines Königs. 
Und wenn einmal das Cottasche Fa- 
milienarchiv mit den unendlichen 
Briefmassen hervorragender Zeitge- 
noffen ganz erschlossen fein wird, 
dann erst sann feine volle Bedeutung 
als Förderer bes deutschen Geistes- 
lebens klar werben.

Von Dr. M. Binder

Johann Friedrich Freiherr 
Cotta von Cottendorf

Für unser ßanb aber besteht ein besonderer unb gewichti- 
ger Grund, baß wir uns biefes Mannes bantbar erinnern: 
er ist ber Schöpfer b e r Zolleinigung, bie 3 w i = 
schen Württemberg unb b e n b e i b e n Hohen- 
3 o 11 e r n am 28. Juli 1824 zustande fam.

Vergeblich hatten beim Wiederaufbau ber deutschen Staa- 
ten nac ber Napoleonischen Verwirrung bie besten Köpfe 
sic bemüht, einen Zusammenschluß aller Deutschen im Han- 
bei unb Verkehr zu erreichen. Der Wiener Kongreß brachte 
aber als einziges volkswirtschaftliches Ergebnis bie Erleichte- 
rung ber Schiffahrt auf ben deutschen Strömen. Noc erfolg- 
loser blieben bie Bemühungen bes „Vereins deutscher Kauf- 
leute zur Beseitigung ber Sonderzolllinien", ber 1819 in 
Nürnberg begrünbet würbe unb auch die Konferenzen zu 
Darmstadt zwischen ben meisten süd- unb mitteldeutschen 
Staaten muszten, trotzdem biefe schon 1820 einen Handels- 
oertrag abgeschlossen hatten, schlieszlic am Egoismus unb 
ber Bürokratie ber vielköpfigen Vertretungen scheitern.

Die tieferen Gründe bes Miszerfolgs durchschaute ber Real- 
politifer Cotta mit feinem praktischen Sinn nur zu gut unb

er gelangte daher alsbald zu der Über- 
zeugung, daß allein durc Sonderab- 
machungen zwischen je zwei Staaten 
schrittweise ein Erfolg erzielt werben 
sönne. Sein erster Plan war, Würt- 
temberg unb Baden, welche beide bei 
ben Verhandlungen in Darmstadt am 
eifrigsten gewesen waren, zollpolitisc 
zu einigen unb nur auf biefem volks- 
wirtschaftlichen Hintergrund hebt sich 
bas Bild richtig ab, bas uns Cotta 
als ber Begründer ber Bodensee- 
dampfschiffahrt zeigt. Dieses praktische 
Unternehmen, bas bie angrenzenden 
Länder in nähere Handelsgemein- 
schaft bringen sollte, mußte dadurc 
gleichsam eine Demonstration werben, 
um ben Nutzen unb bie Notwendig- 
feit gemeinsamer Zollpolitit darzu- 
legen. Allein die Verhandlungen mit 
Baden zogen sic in bie Gänge unb 
plötzlich führten diejenigen mit H o = 
henzollern zu einem rascheren 

Erfolg als jene, bans auch ber staatsmännischen Ein- 
sicht bes Fürsten Anton Aloys. Zur selben Zeit, als 
bie ersten Dampfschiffe ben Bodensee durchkreuzten, fam 
bie e r ft e 3 o I1 g e m e i n f c a f t zwischen deutschen 
L änbern zustande, zwischen Württemberg unb 
ben $ o h e n 3 o 11 e r n f c e n Fürstentümern. In 
ben Geschichtswerken wirb bis mh unsere Tage hinein biefes 
Verdienst ber beiben ßänber hinsichtlich bes Zollgedantens 
nicht richtig ersannt unb gewürdigt unb noc weniger das 
Verdienst ihres geistigen Vaters; vielmehr hat man einseitig 
meist nur ben vom preußischen Minister Mot geschaffenen 
preuszisch-hessischen Vertrag als bie Grundlage des Deutschen 
Zollvereins betrachtet. Es ist aber nur gerecht, wenn man 
auch bie süddeutschen Verträge als Ansporn zu jenem großen 
deutschen Einigungswert erkennt unb richtig bleibt bas Wort 
W. Webers, wenn er in feiner Geschichte bes Deutschen 
Zollvereins sagt: „Durch den Vertrag mit Hohenzollern war 
ein großer Teil der Grundlagen eines größeren Vereins be- 
reits faktisch gegeben". Auf biefer Grundlage —, bei ber 
übrigens Hohenzollern bie Zollverwaltung bem größeren 
Nachbar übertrug unb in eine Verteilung der Erträgnisse 

73



entsprechend der Einwohnerzahl willigte —, baute sic in ber 
Tat wenige Jahre nachher der württembergisch-(hohenzolle- 
risch)-bayerische Zollvertrag auf.

So sann sic das Land Hohenzollern rühmen, einst einen 
wichtigen Vauftein zur Aufrichtung des Deutschen Reiches

gesetzt zu haben; in Erinnerung baran wird es aber auc 
bem Mann ein dauerndes Gedenken bewahren wollen, durc 
dessen Tat unb Weitblick es zu dieser fruchtbaren Kolitis be- 
wogen wurde unb dessen Name feitbem so eng mit feiner Ge- 
schichte verbunden ist.

Hohenzollern zur Römerzeit
Von Willy Baur

III.
Der großartigste Überrest aus römischer Zeit bei uns ist 

zweifellos bas m i I i t ä r i f c gedachte S t r a s e n 1 1 ft e m. 
Der älteste dieser Straszenzüge ist, wie sic aus dem ersten 
Teil dieser Abhandlung ergibt, bie Donaustraße.

Um bie Donaustrasze haben sich verschiedene ältere Forscher 
deshalb eifrig bemüht, weil man sie lange als bie auf ber 
Peutinger’schen Tafel dargestellte ßinie von bem heutigen 
Windijc (Schweiz) nach Regensburg ansehen mußte. Diese 
Tafel ist genannt nach bem Besitzer ber einzigen, aus bem 
Mittelalter ftammenben Nachbildung einer römischen Straß 
senkarte aus ber 2. Hälfte des 4. nachchristlichen Jahrhun- 
berts, bem Augsburger Ratsherrn Peutinger (gest. 1547). 
Später zeigte es sich, baß im alten Kartenbild bie Donau 
offenbar unrichtig eingezeichnet war, unb es ist heute erwie- 
fen, baß es sich bei ber fraglichen ßinie um ben Straßenzug 
Windisch—Stühlingen—Hüfingen—Rottweil—Rottenburg— 
Köngen— Bopfingen— Regensburg handeln muß, ber bei 
Owingen—Hart—Rangendingen hohenzollerisches Gebiet 
schneidet. Unsere Donaustrasze geht aus von Eschenz— Stein 
a. Rh. über Singen—Orsingen—Ederstetten b. Liptingen— 
Buchheim— Vilsingen — Mengen— Unlingen—Emerkingen— 
Risztissen u. f. m. Auf weiten Streifen wie zwischen Ederitet: 
ten unb Vilsingen unb von Mengen aus donauabwärts ist 
ber Straszenzug, in bem bie ßinie aus claudischer Zeit ge- 
sehen wird, einwandfrei in feinem genauen ßauf festgestellt 
unb untersucht. Eine eingehende Beschreibung ist im Nömer- 
wert’) niebergelegt bis zum zollerischen Gebiet, wo ihr Ber- 
lauf bis heute unbefannt geblieben ist. Man hat hier bem 
Bunkt Laiz eine Bedeutung beigelegt, bie er zur claudischen 
Zeit gar nicht gehabt haben sonnte, unb daher bie Straße an 
Stellen gesucht, wo sie nicht fein sann. Handelt es sich näm- 
lic bei ber Donaustrasze um einen unter militärischen Ge- 
sichtspunkten angelegten Grenzweg — unb diese Auffassung 
vertritt auch mit entscheidenden Gründen bas neue Römer- 
wert _ bann hatte zu claudischer Zeit, während ber man 
sic auf eine Beherrschung ber Donaulinie vom rechten Ufer 
aus beschränkte, eine Straßenführung über Laiz feinen Sinn, 
auch bann nicht, wenn man bei Laiz einen wichtigen vor- 
römischen Fluszübergang annimmt. Zwei Straßenpunfte lie- 
gen nun fest: bie Steige am Südwestausgang von Vilsingen 
in Richtung auf ben Neuberg einerseits unb ein von Men- 
gen—Ennetac herkommendes Wegstück, bas bis in bie Ge- 
genb südlic ber am Waldrand gelegenen Hütte auf Flur 
Spitzenwies Markung Ennetac (Karte 1 :25 000 Bl. 154 
Sigmaringen—Mengen) besannt ist,2) anderseits. Nach Kar- 
tenftubium unb eingehender Begehung des Geländes bin ich 
ber Überzeugung, baß man bas verbindende Straßenftücf 
auf ber ungefähren ßinie Vilsingen—Vaulterhof—Jagdschloß 
Josefslust— Bahnhof Josefslust zu suchen hat. Verdächtig ist 
befonbers bas Sträszchen Vilsingen—aulterhof, dessen 
rechtwinklige Einmündung in bie Straße Vilsingen—Snzig- 
fofen natürlich neu unb mit ber (Bemannregulierung zu 
erflären ist (Karte 1 : 25 000 BL. 113 Leibertingen— Bilsin- 
gen), weiterhin aber macht sowohl bie Anlage wie bie Füh- 
rung einen überraschend großzügigen Eindruck, ber sic ver- 
ftärft, wenn man nac Durchschreiten des Hofes, beffen Ge- 
bäube auch nac bem Weg orientiert finb, bem in östlicher 
Richtung ziehenden Wegstüc folgt (südl. (Bemann Kapellen- 
ösch, Karte 1 : 25 000 Bl. 154 Sigmaringen—Mengen). Das 
Wegstüc enbigt unvermittelt mit bem Sträßchen Snzig- 
fofen—Oberjägerhaus—(Böggingen; feine gerablinige Fort- 
setzung muß ber im Winkel zwischen bem genannten Sträß- 

eßen unb beffen Zweig nac ßaiz vorgenommenen Gewann- 
regulierung Zum Opfer gefallen fein. In geraber Fortsetzung 
unb nördlic davon finben sich im Ackerboden Spuren,3) bie 
Mauer- unb Straßenrefte fein sönnen, bisher aber nicht un- 
tersucht finb. Eine (Brabung auf biefen Ackerparzellen würbe 
zweifellos wesentliche Ausschlüsse ergeben. Bei dieser Anlage 
beherrscht bie Straße ben Donauübergang bei ßaiz und die 
von einem solchen in südlicher Richtung ziehenden Wege, zu 
bereu Überwachung man vielleicht auch eine befestigte, mili- 
tärische Anlage ber Frühzeit hier, also auf bem rechten Do- 
nauufer suchen bars.

Zusammenhängend mit ber claudischen Donauftraße ist auf 
eine mögliche Straßenlinie hinzuweifen, bie von ber unseren 
nördlich Orsingen abzweigend über Meszkirc—Krauchenwies 
nach Mengen führte, unb bie Nägele früher als Grenzstraße 
in augusteischer Zeit beutéte.4) Das Römerwert lehnt diese 
Straße als unbewiesen ab/) Singelers Grabungsergebnisse 
bei Krauchenwies finb mit Vorsicht zu bewerten,6) ba diese 
Streife zum Teil ein Stücf eines vielbefahrenen Handels- 
meges bis in bie neuere Zeit herein darstellt, an bem nach- 
weislic wiederholt gebaut mürbe. Sanz sicher wirb man 
darüber freilich erst bann fein, wenn man an bem ersten Zug 
über Buchheim— Vilsingen noch eine militärische Station ge= 
funben unb untersucht haben wirb. Wenn man bei Alengen 
ein Kastell ber Frühzeit annimmt, müßte sic auf ber Strecke 
bis Eschenz mindestens noch eine berartige Anlage finben 
lassen. In jedem Falle kann eine Straßenlinie Mengen— 
Meszkirc in späterer Seit eine Rolle als Abkürzung unb 
Umgehung verlorener Steigungen über bie Donauhöhen ge- 
spielt haben.

ßaiz erhielt feine römische Bedeutung mit bem Ausbau 
ber schon genannten Rhein-Donaustrasze von Straßburg über 
Waldmössingen — Sulz — Ebingen—Straßberg—Winterlin- 
gen unter Kaiser Vespasian um bas Jahr 74 n. Chr., beren 
Verlauf im Einzelnen im Römerwerf beschrieben ist.7) Alan 
nimmt nach bem Ausbau dieser Straße eine römische Donau- 
brücke bei ßaiz an, bie Frage ber Einmündung dieses Zuges 
in bie oben beschriebene Donauftraße ist völlig offen. Eine 
ßinie über Inzigkofen wirb angenommen, es ist bann aber 
eine zweite, südöstlich orientierte Anschluszstr ecke mit Be- 
stimmtheit anzunehmen, vielleicht unter Benutzung eines al- 
ten Weges. Die Erforschung ber Straszenverhältnisse um 
ßaiz ist also noch ein recht wichtiges Feld; wirb sie nach 
gründlicher Vorbereitung durc Zusammenstellung unb Be- 
arbeitung aller Nachrichten unb Beobachtungen, alter Flur- 
farten usw. unb nach sorgfältiger Begehung des Geländes 
unternommen, bann finb unter Aufwanb bescheidener Geld- 
mittel gute Erfolg mit großer Wahrscheinlich eit zu erzielen.

Über ben Verlauf ber Straße vom Neckarlandher be- 
stehen, wenigstens auf hohenzollerischem Voben sonst feine 
Zweifel, bagegen befinben sic im Zuge ber von dieser füd- 
lic Winterlingen abzweigenden Albranbftraße, bem A l b - 
limes über Bit— Vurlabingen—Somabingen umstrittene 
Stellen. Die wichtigste davon auf unserm Sebiet ist bie Fort- 
setzung hinter Ringingen. Diese Fortsetzung würbe in ben 
Albvereinsblättern von 19258) durc ben t Professor Hertlein 
unb Professor Dr. Nägele eingehend behandelt, wobei Nä- 
gele bie ältere Annahme einer Führung über Salmendin- 
gen—Willmandingen— Unbingen ober Senfingen gegen bie 
neuere Hertlein’sche über Aleichingen—Engftingen noch nicht 
unbebingt aufgibt. Für Hertleins Auffassung spricht bie 
ganze Anlage des von Melchingen süd-südwestlic ziehenden. 
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