
aufmuntern, baft aus bem Vogelfreund auc ein 3 o - 
g e 11 u n b i g e r werbe. Dazu braucht es natürlich eine gute 
Kenntnis ber einheimischen Bogelformen, bie man nac Ruf, 
Gesang, Flug unb anberen knappen, aber meist sicheren 
Kennzeichen anzusprechen lernen muft. Es gibt dazu gute 
Bücher, bie man im Felde selbst gebrauchen sann unb soll. 
Man wirb so eine ßifte ber im Gebiet vorkommenden Bögel 
aufstellen unb ihre jahreszeitlichen Beränberungen, also be- 
sonders bie Ankunftszeitpunkte ber Zugvögel und Durchzüg- 
(er, ersassen. Dies muft man sic genau ausser eiben. Bor 
allem gilt es, mit ber nötigen Vorsicht bie Brutpläße ber 
hier brütenben Bögel, ihre Brutweife, Eier unb Junge ken- 
nenzulernen. Allein, es befriebigt nicht, bei biefen rein 
faunistischen Feststellungen — bie in wenig bearbeiteten 
Gebieten oft wertvoll finb — stehenzubleiben. Man wird 
sic fragen, warum ber Bestaub so mancher Arten innerhalb 
weniger ober mehr Jahre bei genauerer Kenntnis so start 
wechselt, unb man tommt so auf bas Arbeitsgebiet ber 
„5 t o I o g i e", bie solche Beränberungen mit Ereignissen 
in ber Umwelt zu vergleichen unb gegebenenfalls zu er- 
Hären sucht: ber Haushalt ber Natur ist eine oft verwickelte 
Erscheinung, bei ber ber Schlüssel zu manchem Rätsel liegt. 
Man beginnt also beispielsweise, je eher desto besser, zu 
einer bestimmten Zeit im Frühjahr, etwa im Suni, ben ge- 
nauen Bestand ber besetzten Rauch- unb Mehlichwal- 
bennefter feines Dorfes aufzunehmen. Dasselbe kann man 
mit anberen Arten (Star!) machen, wenn bie auszerhalb des 
Dorfes brütenben Arten freilich auch Diel mehr Mühe be- 
reiten, ba ihre Bester nicht so leicht zu finden sind. Man 
sann auc bie Bester aller Arten in einem beschränk- 
t e n Gebiet, in einem groften (Barten ober in einem 2 ä(b= 
eben etwa, aufnehmen. In allen Fällen greift man zu einer 
Kartendarstellung, so baft bie Zahl unb bie ßage ber Bester 
klar ist. Dies wiederholt man Jahr für Jahr unb wirb 
um bei ben Schwalben zu bleiben — bemerken, baft ber 
allgemein beklagte Rückgang dieser Bögel feine einfache 
gleichwäftige Abnahme ist, sondern es wirb Jahre geben mit 
einer sehr plötzlichen Berminberung unb wieder Sahre mit 
Anstieg ber Bestandskurve. Man verfehlt auc nicht, die 
Menge des Nachwuchses einzuschätzen, also oor allem auf 
bie Erhaltung ber befonbers gefährdeten zweiten Brut ber 
Rauchschwalbe zu achten. Damit kommen wir auf bie 
Gründe ber Bestandsveränderungen. In einem Sahr 
(wie 3. B. 1932 in weiten Teilen Deutschlands) läszt sich die 
Nachwirkung einer schlimmen Schlechtwetterperiode zur 
Zeit bes Abzugs im vorhergehenden Herbst erkennen, ein
Beiträge zur EbronU der Gemeinde Neufra in Hohenzollern 

Bon Johann Muschal t

1468 verkaufte Graf Ulric von Württemberg an bie von 
Bubenhofen bie Herrschaften Gammertingen unb HHettin- 
gen.

1524 verkauften bie von Bubenhofen bie Herrichaften 
Gammertingen unb Hettingen an ben Freiherrn Dietrich 
D. Speth in Neufra für 35 000 fl. (fl. = Gulden.) Bei die- 
fern Kaufe war ber Birkhof mit inbegriffen.

1581 würbe bas Urbarium v. Stetter angelegt.
1591 erbaute Hhans Philipp von Schaden bie Muttergot- 

teskapelle.
1603—1605 erbaute Albert von Spet bie alte Kirche unb 

ben Turm zu Neufra.
1730—1798 waren bie traurigen Jahre, in denen bie Für- 

ften non Sechingen rechts vom Fehlaflusse, also in Tiergarten, 
Shinterfeld, auf ber Höhe, Stollbec u.f.w. so starten Wilditand 
hegten, baft alle Erzeugnisse auf Wiesen, Feld und Bald, 
gefressen, zerstört unb zertreten würben. Es kam öfters oor, 
baft einhundert Hirsche in einem Gewann gezählt werben 
sonnten. 1732 hatten bie Wildschweine ben Tiergartenöich so 
durchwühlt, verwüstet unb abgefreffen, baft ben Eigentü- 
mern jede fernere Bearbeitung unb Ansaat nußlos ichien. 

anderes Mal erlebt man vielleicht Nöte des Nestbaues, wenn 
wochenlange Trockenheit zur Nestbauzeit das Aufnehmen 
von feuchtem Lehm erschwerte, und wieder einmal wird 
vielleicht die günstige Folge eines guten Brutjahres deutlich. 
„Vielleicht", benn auf diesem Gebiet ist noc manches unbe- 
sannt, unb wer mit Gewissenhaftigkeit sic solcher Dinge 
annimmt, gewinnt nicht nur selbst einen tief befriebigenben 
Einblick in bas Walten ber Natur, fonbern er bient auc ber 
Vogelkunde unb natürlich bem Vogelschuß.

Weitere Aufgaben, bie auc mehr als Gelegenheitsbetäti- 
gung angegriffen werden tonnen, bieten sic in ber B e = 
ringung ber Vögel mit Ringen ber groften Vogelwarten. 
Es gilt, ben Verbleib unserer Bögel auf der Winterreije 
durch zufällige Rückmeldungen zu erfahren: ein grofter „2 t - 
las des Vogelzugs" beweist, daß auf biefem Gebiet 
schon aiel geleistet ist, leider mit Ausnahme mancher Teile 
Güdwestdeutschlands, wo von dieser Möglichkeit noc nicht 
viel Gebrauch gemacht wurde. Man taun bie Beringungen 
auc im Dienst ber eben genannten ökologischen Arbeit ver- 
wenden, inbem 3. B. bei planmäsziger Beringung ber unter 
Aufsicht stehenden Schwalben bezw. ihrer Bruten bie Drts- 
treue unb ihre Bedeutung für ben Bestand ber Art aufge- 
hellt werden kann. Solche planmäszigen Arbeiten sind recht 
erfolgreich, unb deshalb fördern wir sie in besonderer Weise 
unb nehmen mir uns ber gründlichen Beringung bestimm- 
ter Arten an, so des Fischreihers, ber in Nordostdeutschland 
alljährlich tausendweise beringt wird, unb auc bas Würt- 
tembergische Landesamt für Denkmalpflege förbert bie plan- 
mäßzige Beringung württembergischer Fischreiher. Zu ben 
besonders bantbaren Vögeln gehört auc ber Storch, bei bem 
noc vieles zu erforschen ist unb dessen Beringung befonbers 
einfach ist, wenn nicht bie Sage des Horstes grafte Schwie- 
rigfeit macht. Wichtig ist auc bie Beringung ber Raub- 
vögel. Gerade für Hohenzollern wäre eine planvolle Be- 
ringung des Stars von grofter Bedeutung, ba man noch 
feine Begriffe davon hat, wie bie verschiedenartigen 3ugs- 
weisen ber gut besonnten schweizerischen unb hessischen Stare 
im Zwischengebiet ineinanber übergehen. Auf diesen und 
ähnlichen Gebieten liegen schon aufichluzreiche Arbeiten oor, 
aber da sic verschiedene Arten unb auc gleiche Arten an 
verschiedenen Orten verschieden verhalten sönnen, eröffnen 
sic noc viele Möglichkeiten — auc in einem kleinen Land 
wie Hohenzollern, das gegenüber manchen anberen Gegen- 
ben ben biologisch immer reizvollen Vorzug einer gewissen 
Mannigfaltigkeit ber Landschaftsformen bietet.

In dieser Bot schätzte Neufra feinen erlittenen Schaden 3u 
68 380 fl unb bat bie gnädigste Herrschaft um Erlaubnis, 
gegen ben Fürsten Ludwig von Hechingen, ber beftanbig, 
bie Gonn- und Festtage ausgenommen, als palit- 
nierter Jäger in einer Wildhütte an ber Biber Crende 
wohnte, Klage zu führen. .

Enblich 1736 würbe ber K. K. Notar Andreas Biehhäu! 
fer zur Ermittelung unb Einschätzung des Wildschadens nach 
Neufra aefenbet. Nac genauer Besichtigung schäßte er ben 
bisher erlittenen Schaden auf 102122 fl 36 Kr. 1737 würbe 
ber K. K. Notar Martin Remitier zu wiederholter EinichdE 
zung hierher beschieden, damit man wenigstens ein erfor- 
derliches Instrument zu einer gerichtlichen Stage besam.

Endlich begann ber Prozesz bei bem Kreisgericht in Web- 
(ar unb bem Hoffammergericht in Wien. Es dauer te. bis 
zum Jahre 1798, in welcher Zeit ber Fürst selbst die Hand 
mm Frieden bot unb mit feinen Untertanen ben berühm- 
ten Stadt- unb Landesvergleich, das Staatsgrunbgefeft für 
Hechingen, einging unb abschlosz.

1795 würbe Freudenweiler auf Anregung des Freiherrn 
ßubwiq Karl non Speth in Gammertingen gegrünbet. Das 
erste Haus war bas Wirtshaus zum ßöwen, welches am 24.
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Mai 1795 aufgerichtet wurde. Der Erbauer der Wirtschaft 
zum Löwen war Gregor Wetzel, welcher 1832 starb.

1796 war der erste Franzosendurchmarsch.
1797 war Waffenstillstand.
1799 den 9. März rückte französische Infanterie ein.
1799 Öen 10. März, am hl. Karfreitag, tarnen Kavalle- 

risten.
1799 den 18. März rückten bie kaiserlichen österreichischen 

Truppen ein. Auf ber Ziegelwiese würben 1000 ungarische 
Ochsen gefüttert, Dasselbe geschah am 7. Januar 1804.

1804 im Juli wurde ber Kapellenturm gebaut.
1806 ben 4. November würbe Lorenz Eisele Schultheis.
1808 ben 13. Juni würbe bas Galthaus bei Freudenwei- 

ler aufgerichtet.
1808 ben 31. Juli schlug ber Blitz in bie Hochbergkapelle. 
1812 würben die zwei mittleren Glocken gegossen, diese 

würben für Kriegszwecke 1917 abgeliefert.
1814 war ein bösartiges Nervenfieber unter ben Men- 

schen unb eine grassierende Viehseuche unter bem Rindvieh.
1814 ben 7. Januar waren 1000 Ochsen in ber Ziegelwiese.
1815 hat Anton Walz die obere Mühle von Schultheiß 

Eisele gekauft, dieser von ber Spethschen Herrschaft in Gam- 
mertingen.

1817 kostete bas Simri Gerste 4 fl, ber Scheffel Haber 
15 fl unb ber Scheffel Korn 30 fl, ein Malter Kernen 100 fl.

1819 würbe bas alte Schulhaus, bas an bie Zehntscheuer 
angebaut war unb nunmehr abgebrochen ist, gebaut. Aus 
ben Steinen würbe das jetzige Schafhaus auf bem Berg 
gebaut.

1825 ben 30. August würbe Pfarrer Reiser investiert. 
Jeder Bürger hatte 6 Kreuzer zu verzehren.

1827 verkaufte Freiherr Ludwig Karl von Speth in Gam- 
mertingen feine Herrschaft an ben Fürsten Anton Alois von 
Hohenzollern-Sigmaringen.

1828 unb 1829 würbe Xannenfamen ins Müllers Teich 
gefäet.

1829 war gegen Gauselfingen Grenzsperre, weil im He- 
chingischen bie Flattern ausgebrochen waren.

Der Schnee lag von Allerseelen 1828 bis 8. Februar 1829. 
Das Tau weiter am 8. und 9. Februar 1829 brachte so viel 
Schneewasser zusammen, ba^ es sic vor ber unteren Brücke 
stockte unb bis zur Zehntscheuer hinauf getrieben würbe. 
Die Sturmglocke rief zur Hilfe, die ben betreffenden Talbe- 
wohnern aufopfernb geleistet würbe.

1831 ben 18. Januar würbe hier ein 81 Pfund schwerer 
Wolf erlegt.

1831 ben 22. September war bie Primiz von Josef Türk 
vom Adler. Er ist in Veringenstadt gestorben.

1832 ben 9. Juni schlug ber Blit in bie Buche am alten 
Weg nac Freudenweiler, es waren mehrere Personen unter 
ber Buche. Die Buche würbe später von drei jungen 
Burschen von hier angezündet, wobei sie verbrannte.

1833 würbe bie Kirchenuhr in Trochtelfingen gemacht, sie 
kostete 132 fl.

1832 ben 9. Juni brachten bie Bitzer alle herben Vieh zum 
Tränken, weil ein zu trockener Sommer war unb ihnen 
alles Wasser ausging.

1832 ben 28. Juli würbe bie untere Brücke zuerst mit 
ber Öschprozession als Weg eröffnet.

1833 ben 26. Oktober mutten alle Männer vom 18. Jahr 
bis ins höchste Alter bem Fürsten Karl ben Huldigungseid 
leisten.

1834 würben bie Frondienste um 1400 fl in 6 Jahreszie- 
lern zu 4/00 abgelöft, unb bie obere Brücke erbaut.

1835 ben 1. Februar würbe ber Preuszische Zoll einge= 
führt unb von da ab kostete bas Pfund Salz 3 Kreuzer.

1836 würbe bie Schafweide um 20 000 fl getauft.
1837 Fürstliche Genehmigung zur Abhaltung zweier Vieh- 

unb Krämermärkte am 20. Juli unb 8 Oktober.
In biefem Jahre mürbe ber Neubau des alten Schulhau- 

ses (jetzige Lehrerwohnung) vollenbet.

1842 ben 23. August mussten bie Bizer des Wasserman- 
gels wegen ihre herben in ber Fehla tränten.

1843 und 1844 würben auszerhalb am Nag im Schwand- 
lic Fichtenzapfen gefäet.

1845 ben 23. Juni war Kirchenvisitation durch Sr. Excel- 
len Erzbischof Herrn von Vicari.

1846 ben 25. August würbe Bürgermeister Christian Diet- 
mann entlassen unb Johann Wachter gewählt.

Seit bem Monat August trat bie Kartoffelkrankheit auf. 
1847 schenkte Fürst Karl am 15. März ber Semeinbe 

376 fl, damit sie Mühlfrucht für bie Armen taufen sönne. 
Im April tastete bas Simri Kernen 4 fl, ber Scheffel Haber 
8 fl, bas Simri Gerste 2 fl 48 Kreuzer, das Simri Roggen 
3 fl. Den 5. März sind bie Fichten im Brommistal zu Bron- 
nendeichel gehauen worden. Der Lichtensteiner Bronnen floßz 
zuerst ben 24. Juli bei ber Zehnticheuer unb ben 26. Juli 
beim Adler.

Im Herbste dieses Jahres gab es soviel Obst, daß bas 
Simri Birnen 8 Kreuzer, bas Simri äpf el 12 Kreuzer testete.

Die Ereignisse 1848 unb 1849 finb besonders beschrieben. 
1849 ben 14. Januar, Sonntags Mittags 11 Uhr waren 

alle Täler mit Wasser angefüllt. Nachts 12 Uhr waren 
alle Gebäude im Tal voll Wasser. Die Höhe bes höchsten 
Wasserstandes ist bei ber unteren Brücke an Küfers Alois 
Lochers Haus (jetzt Defiber Specker) deutlich bezeichnet. In 
biefem Jahre wurde bie Korrettion ber Beringer Steig be- 
gönnen unb vollenbet. (Fortsetzung folgt.)

Besprechungen
Friese, f.: Die Karsthohlformen ber Schwäbischen Alb 

Stgt, Fleischhauer, 1933 8 °, 119 S, 3 Ktn, 1 Abb., 5.50 
M.).

Dieser wichtige Beitrag zum Verständnis ber Oberflächen- 
gestaltung unserer Alb, beren Formenwelt in ihm bezüglich 
eines tleinen, aber beftimmenb wichtigen Teilproblems, ber 
Trichter unb Wannen, behandelt wirb, fei hohenzollerischen 
Naturfreunden angelegentlichst empfohlen. Wird doc ber 
hohenzollerische Albanteil in ihm voll behandelt unb ist doc 
bie Verkarstung (b. h. bie Folge her Wasserauslaugung eines 
Kaltgebietes) dieses Teils ber Alb reichlich ausgebilbet. Nac 
einer kurzen Darstellung der Aufgaben unb Methoden, wirb 
bie eigenartige Verbreitung ber Trichter unb Wannen nac 
räumlichen Gesichtspunkten, bann eine Auswertung ber 
Einzelfunde gegeben. Der unfertige Zustand ber Oberflä- 
chengestaltung im ganzen, bie Ungleichheit ber Verkarstung 
ber Einzelgebiete, bie Entwicklung dieser in ihren räumlichen 
unb zeitlichen Schwankungen fei daraus besonders hervor- 
gehoben. Das Quellenverzeichnis am Schluß zählt 139 
Schriften auf! Dr. Senn.
Gönnenwein, 2. £.: Untersuchungen über bie Fluszdichte 

schwäbischer Landschaften. (Öhringen, Rau, 1931, 68 S, 
8 Ktn, 3 Abb., 2.50 M.).

G. will feststellen, wie start bie behandelten Gebiete — H0- 
henzollern ist birett nicht untersucht, feine Verhältnisse kön- 
nen aber im Vergleich ungefähr erschlossen werben — von 
Wasserläufen durchzogen werben und welche Ursachen bie 
Verschiedenheiten barin bebingen. Die Darstellung ber Me- 
thode, bie Feststellung ber Dichtewerte, bie Erörterung über 
ihre Ursachen, beren Einwirkung so schwer feststellbar ist, 
folgen in gebrängter Kürze auf einanber. Merkwürdig ge- 
ring erscheint ber Einflußz ber Niederschlagsmenge, bestim- 
menb ber bes geologischen Untergrundes. Auc als Bei- 
spiel für ähnliche Untersuchungen mag bie sorgfältige 
Schrift in erster Linie genannt werben. Dr. 5.
Oberreuter, 27.: Die Eisenbahnen in Württemberg. Ein Bei- 

trag zur Verkehrs- unb Wirtschaftsgeographie. (Stgt, 
Fleischhauer, 1933, 8 °, 202 S, 8 Ktn, 6.50 M.).

Nachdem in berfelben Serie, ben „Stuttgarter geogr. Stu- 
bien" (Prof. Wunderlich), 1928 ber süddeutsche Automobil- 
verkehr, 1929 bie Bahnen in Baden behandelt worben finb, 
soll in obiger Schrift eine Übersicht über bie verfehrsgeo= 
graphische Entwicklung unb Bedeutung ber württembergi- 
schen Bahnen gegeben werben. Dabei ist in befonberer Ein-
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