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(Schluß)
Preuszen war eben im alten Stil nur Staatsmaschine 

ohne Einbeziehung des Einzelmenschen. Nun sollte die Erhe- 
bung kommen. Sie war vorbereitet durc die Reformideen des 
großen Stein, durc Fichte, durc Humboldt und andere Män- 
ner, die das Volk, also den Einzelmenschen, am Staat inter- 
edierten, mitverantwortlich am Schicksal des gemeinsamen 
Vaterlandes machten, den Grund für das nun in den folgenden 
Jahren auflebende deutsche Nationalgefühl legten. Das Bolt 
Preuszen war vorbereitet zum grossen Kampf, es bedurfte dazu 
nur noc des gegebenen Augenblicks.

Am 28. Februar 1813 kommt die Nachricht vom Konkordat 
zwischen dem Kaiser und dem hl. Stuhl, unterschrieben von 
Napoleon und Pius VII., allerdings waren damit dem Papst 
die Freiheit und der Kirchenstaat noch nicht zurückgegeben.

Am 14. März berichtet das Wochenblatt vom Rückzug der 
Franzosen in Ruszland. Am 21. Oktober vergangenen Jahres 
habe bie gro^e französische Hauptarmee den Rückmaric von 
Moskau angetreten. Grosze Kälte fei gekommen, und die Ber- 
lüfte feien ungeheuer. Kavallerie und Artillerie gäbe es über- 
haupt nicht mehr. Am 13. Dezember fei sie über bie Weichsel 
zurüc unb bamit fei Danzig ben Russen preisgegeben. Mehr 
berichtet bie Leitung nicht. Drüben in Ruszlands Schneewüsten 
hatten also bas Genie unb ber eiserne Wille Napoleons in ben 
Naturelementen ihren Meister gefunden.

Auch von der am 17. März erfolgten Kriegserklärung Preus- 
fens an Frankreich erfuhr bie hiesige Bevölkerung nichts. Im 
ganzen Frühjahr 1813 bringt bas Wochenblatt feine öffent- 
liehen Nachrichten, nur am 21. März aus Spanien, daß bas 
Hohenzoll. Kontingent bei Madrid stehe. Aber wie bie Sache in 
Norddeutschland ftanb, muh doc durchgesickert fein, unb manche 
müssen sic davon Hoffnungen gemacht haben. Seit bem Rück- 
zug ber Armee feien überall Prophezeiungen gemacht worden, 
so schreibt bas Wochenblatt am 6. Juni 1813. Die Vernichtung 
groszer Heere, bas Erstehen neuer Staaten habe man voraus- 
gesagt, aber nichts fei eingetroffen, im Gegenteil, Napoleon 
habe einen Sieg errungen. Zugegeben fei, daß Länder unb 
Staaten fämen unb oergingen, bie Nationen nicht ewig bestün- 
ben. Alles habe feine Zeit, feinen Kreislauf im großen Zirkel 
ber Welt. Man solle mit Ruhe bem Schicksal entgegensehen 
unb ber Obrigkeit gehorsam fein. Das Glück des Vaterlandes 
sönne man nicht aus eigener Kraft erwarten; gefunbe Ber- 
nunft unb guten Willen solle man bewahren.

Wuszte bas Blatt wirklich nicht, bah die Erhebung Deutsch- 
lands begonnen hatte, bah Napoleons Stern doc schon im

Untergehen war! Ahnten bas nur biefe sogenannten Prophe: 
ten, benen vielleicht schon seit Jahren bie Sranzosenherrichaft 
zuwider war, ober wuszten sie — man kann sie vielleicht diesen 
„Ruhestörern" gleichsetzen — mehr als bie offizielle Regie- 
rungszeitung? Denn schon vorher waren doc bie Oberämter 
Haigerloch unb Statt 0011 österreichischen Truppen beseht wor- 
ben, bas muhte doc bie Regierungszeitung so gut wissen wie 
bie Bevölkerung, unb bebeutete doc bas siegreiche Bordringen 
ber gegen Napoleon verbündeten Mächte.

Die grobe Völkerschlacht bei Leipzig war geschlagen, Napo- 
leon war zum zweiten Male ohne Heer nach Paris gekommen, 
um bort neue Truppen zu sammeln. Im Wochenblatt ist über 
biefe Ereignisse nichts zu finden. Nur am 5. Dezember 1813 
wirb bie Reise bes Fürsten Anton Aloys nach Frankfurt a. 2. 
in bas bort befindliche Hauptquartier ber „verbündeten Monar- 
chen" befanntgegeben. Zu gleicher Zeit wirb bie Bevölkerung 
aufgeforbert, Naturalien für bie österreichischen Truppen nach 
Sagen abzuliefern unb Quartiere bereitzuhalten. Das heist: 
man dachte nicht mehr rheinbündisch, fonbern man schloß sich 
bem Freiheitskampf an. Kaum merklic im Wochenblatt hatte 
sich ber Umschwung vollzogen.

Am 19. Dezember 1813 fommt bie enbgültige Klärung ber 
Lage: „Se. Hochfürstliche Durchlaucht haben im Gefolge eines 
am 2. Dezember zu Frankfurt a. M. abgeschlossenen Vertrages 
ben vormaligen Verhältnissen bes Rheinbundes gänzlich ent- 
sagt unb sich verpflichtet, für bie gemeinsame Sache ber ver- 
bünbeten allerhöchsten Höfe nach Kräften mitzuwirken, wo- 
gegen Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht ber Besitz ber vollen 
Landeshoheit unb sämtlicher bem Hochfürstlichen Hause ange- 
hörigen Besitzungen von Sr. Kaiserlich Königlich Apostolischen 
Majestät bem Kaiser von Oesterreich, König von Hongarn unb 
Böhmen, bann Sr. Kaiferl. Majestät bem Kaiser unb Selbst- 
herrschet aller Reuszen unb Sr. Kgl. Majestät bem König von 
Breugzen garantiert würbe." Fürst Anton Aloys war also auf 
bie Seite ber Freiheitskämpfer getreten, unb fein Land nahm 
in ber Folge tätig baran Anteil.

Am selben Tage befiehlt ber Fürs bie Aufstellung eines 
Kontingents unb einer Landwehr. Er habe sic zur „thätigsten 
Mitwirkung für Teutschlands gemeinsame Sache" verpflichtet. 
Das Kontingent solle aus 193 Mann bestehen unb Ende Dezem- 
ber marschfertig fein. Es gehöre von jetzt an bem Armeekorps 
bes Groszherzogs von Baden an. Die Landwehr solle eben- 
falls 193 Mann hoben im Alter von 25 bis 40 Jahren.
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In der Neujahrsnacht von 1814 fand der berühmte Rhein- 
Übergang Blüchers statt. Am 2. Januar marschierte bas Kon- 
tingent nac Beringen ab.

Der Fürst forderte auf, in bas freiwillige Jägerregiment, 
bas von einem badischen Major gebildet wurde, einzutreten. 
Die Montur, bie jeber selbst anschaffen müsse, bestehe aus einer 
hellblauen Ulanenmütze mit weißen Schnüren unb Federbusch, 
einer schwarzen polnischen Litewka mit hellblauen Schnüren, 
schwarzen weiten leberhosen mit einer hellblauen Streife, 
einem bunteigrauen Mantel mit blauem Kragen, schwarzem 
Lederzeug unb ungarischen Stiefeln. Die Bewaffnung fei ein 
Säbel, zwei Pistolen unb eine Kugelbüchse. Der Fürs verord- 
nete, daß alle, welche in bas Freikorps eintreten wollten, unter- 
stützt werben sollten.

Am 16. Januar 1814 marschierte bas Kontingent von Verin- 
gen nac Pforzheim, um von ba aus in bie Kämpfe in Frank- 
reich einzugreifen. Die Landwehr hatte jebe Woche einige Male 
anzutreten unb zu exerzieren.

Nun galt es noc einen ßanbfturm auf bie Beine zu bringen, 
um auc für einen event!. Eindruc ber Franzosen gerüstet zu 
sein. Die Mannschaft solle aus lebigen ßeuten oon 18 bis 60 
Jahren bestehen, so ist ber Verordnung vom 16. Januar im 
Wochenblatt zu entnehmen, unb aus Verheirateten im Alter 
von 20 bis 50 Jahren. Natürlich feien bie Ledigen beswegen 
nicht Dom aktiven Militärdienst befreit, fonbern könnten jeder- 
zeit als Ersatz ausgehoben werben. Aus bem ßanbfturm sollten 
Schüzenabteilungen gebilbet werben. Die Bewaffnung fei eine 
Büchse ober Flinte ober „eine mit einer Spitze versehene 
Stange". Sie Mannschaft solle eine schwarmweise Kofarbe 
tragen unb einen grünen Zweig am Hut, bie Offiziere auszer- 
bem am linken Arm eine schwarz-weisze Armbinde. Des Land- 
fturms Bewaffnung war also Flinte ober Spiesz, vielleicht 
tat’s auch eine gerabe gebogene Senfe, wenn bas Vaterland in 
Not war. Fast wie Defreggers „Letztes Aufgebot" mochte Ho- 
henzollerns ßanbfturm aussehen.

Am 13. März 1814 fommt bie Nachricht, ba^ bas 2. Bataillon 
ber Landwehr, bas schon aus ber Heimat abgerücft war, in ben 
Krieg eingegriffen habe; es fei zur Belagerung von Pfalzburg 
dorthin marschiert, unb man erwarte, ba^ bie Festung bald 
kapitulieren werbe.

Am 26. März 1814 würbe bie Einteilung des Landsturmes 
veröffentlicht. Es gab einen Kommandanten, zwei Bataillons- 
chefs, zwölf Kapitäne, zwei Bataillone zu je sechs Kompagnien, 
im ganzen 2115 Mann. Das war für Hohenzollern-Sigmarin- 
gen ein ganz respektables Aufgebot. Es war eine allgemeine 
Volksbewaffnung. Sie Bataillone unb Kompagnien waren 
folgendermaszen eingeteilt:

1. Bataillon Sigmaringen, 1100 Mann.
1. unb 2. Kompagnie, 360 Mann: bie Aemter Achberg, Ho- 

henfels, Klosterwald, Ostrac unb Beuron; bie Orte Kalkreute, 
Thatheim, Rengetsweiler oom Oberamt Sigmaringen.

2. unb 3. Kompagnie, 360 Mann: bie Aemter Straszberg unb 
Jungnau; bie Orte ber oberen Grafschaft Böringen vom Ober- 
amt Sigmaringen.

5. unb 6. Kompagnie, 380 Mann: bas Amt Sigmaringen mit 
Ausnahme ber schon eingeteilten Orte.

2. Bataillon Haigerloch, 1000 Mann.
1. unb 2. Kompagnie, 360 Mann: bie Aemter Gammertingen, 

Hettingen unb Trochtelfingen.
3. unb 4. Kompagnie, 280 Mann: bas Amt Glatt, bie Orte 

ber Herrschaft Wöhrstein oom Oberamt Haigerloch.
5. unb 6. Kompagnie, 360 Mann: bas Amt Haigerloch mit 

Ausnahme ber wöhrsteinischen Orte.
Ser ßanbfturm brauchte allerdings nicht in Aktion zu treten. 
Am 17. April 1814 orbnete ber Fürs durc bie Zeitung 

auf ben 24. April zu Ehren bes hohen ßanbespatrons, bes hl. 
Fidelis, unb zur Feier ber Einnahme von Paris, wodurc ber 
endgültige Friede bevorstehe, allgemeine Dankfeste in sämt- 
liehen Pfarrkirchen feines Fürstentums an: Ser Krieg war zu 
Enbe.

Mit diesen wenigen Worten ohne grosze Siegesreben würbe 
ber Bevölkerung bie Befreiung bes Vaterlandes mitgeteilt.

Einfach und schlicht steht bas in ben vergilbten Blättern des 
Wochenblattes; am Feste bes ßanbesheiligen dachte man an 
ben großen Schlachtenlenker bort oben.
, Am selben Sage wirb kurz gemeldet, Kaiser Alexander von 

Ausland habe in Paris eine provisorische Regierung eingesetzt. 
Ser französische Senat habe Napoleon abgejetzt, das Erbrecht 
aufgehoben unb bas Bol vom Eib an Napoleon entbunden. 
Ser Franzosenkaiser habe sic erst mit Truppen ber Haupt- 
stabt Paris genähert, habe aber bann doc abgebantt. Sie 
Feindseligkeiten feien feit 5ten eingestellt.

Am 29. Mai 1814 wirb schon vom Rückzug bes 2. K. unb K. 
Armeekorps berichtet, bas durc unsere Gegend marschierte 
unb in Blengen einen Rasttag hielt. Sen ganzen folgenden 
Monat bauerte ber Marsc ber K. u. K. Armee durc Schwaben 
an, barunter war in Sigmaringen einquartiert bie leichte Divi- 
sion Lichtenstein.

Am 12. Juni 1814 machte bas Wochenblatt ben Frieden von 
Baris, ber am 30. Mai abgeschlossen worben fei, besannt. Auc 
fei bas Kontingent von Speyer aus auf bem Rückmarsch. Am 
16. Juli rückte bann bas Fürstl. Hohenz. Kontingent in ber Resi- 
den ein, wo es durc feine stramme Haltung allgemein Beifall 
erregte. Sie Truppen besamen ein Biertel Jahr Urlaub unb 
sollten sich am 1. Oktober wieber zur Musterung stellen. Sa 
aber bie neu erbaute Kaserne in Gorheim, wie aus bem Wo- 
chenblatt hervorgeht, nicht fertig war, würbe ber Urlaub bis 
17. November verlängert, während bie Landwehr oorerft nicht 
anzutreten hatte.

Am 14. Juli 1814 kam bie Nachricht, baß 8 Mann vom Kon- 
tingent auf ber Rückfahrt von Spanien an ber Küste Hollands, 
als ihr Schiff strandete, ertrunken feien. Acht Tage später for- 
berte bie Regierung bie Angehörigen von in Spanien ver- 
miszten ßeuten auf, sic zu melben. Es war bas Enbe ber 
großen Opfer, bie Deutschland bem Korsen in Spanien bringen 
mußte.

Ser Fürs fei am 22. September in Begleitung bes Geh.Rats 
Seßler nach Wien abgereift, berichtet bas Wochenblatt. Sie 
Regierung fei während feiner Abwesenheit bem Erbprinzen 
Karl übertragen. — Also auch Fürs Anton Aloys nahm am 
Wiener Kongreß, an ber Neuordnung Europas teil. In Wien 
würbe er dadurch ausgezeichnet, wie bas Wochenblatt weiter 
berichtet, baß er zur faiferl. Hoftafel geloben würbe.

Einzelne Ergebnisse bes Wiener Kongresses würben schon 
am 6. September besannt: Hannover fei Königreich geworben, 
Hessen-Kassel Groszherzogtum, bas Königreich Sachfen solle in 
preußischen Militärbesit genommen werben.

Um bie Jahreswende 1814/15 kehrte Fürst Anton Aloys von 
Wien zurück, reifte aber halb wieber dorthin ab, um am 
Kongreß auch weiterhin teilzunehmen. Am 7. März 1815 erhielt 
bort Fürst Metternic bie Nachricht, Napoleon habe Elba ver- 
lassen. Es war so. Diapoleon würbe in Frankreich glänzend 
empfangen. Ser Krieg begann von neuem.

Im Wochenblatt wirb am 16. April oom Abmarsc bes Kon
tingents nach Freiburg berichtet, auch die Landwehr fei ab- 
gerückt. In ber Folge zog zum brittenmal bie K. u. K. öfter- 
reichische Armee durc unsere schwäbische Heimat, das 2. Armee- 
forps unter bem Kommando bes österreichischen Kavallerie- 
Generals Prinz von Hohenzollern (ein Prinz ber Hechinger 
Linie) • In Frankreich erfochten bie Berbünbeten von neuem 
Siege über Napoleon. Während bes Krieges würbe in Wien 
bie Bundesakte abgeschlossen, non ber bie Sigmaringer Leitung 
am 25. Juni berichtet.

Auch die Landwehr nahm an ben Kämpfen teil, unb zwar 
bei ber Belagerung von Neubreisach, wobei sie sic rühmlich 
auszeichnete, wie es am 30. Juli heiszt.

Diapoleons Enbe war ba; auf ber ganzen ßinie geschlagen, 
dankte er zum zweiten Male ab unb „reifte", bem Wochenblatt 
oom 3. September zufolge, nach ber Insel St. Jelena ab.

Es fam zum zweiten Pariser Frieden. Ein Teil Frankreichs 
blieb durc deutsche Truppen besetzt. Sie übrigen Armeen zogen 
wieber in bie Heimat. Wiederum marschierte bie K. u.K. Armee 
durc Oberschwaben. Was bas für bas ßanb bebeutete, soll nur 
eines klar machen: Im Monat Mai 1815 beim Vormarsch der
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Verbündeten wurden im Fürstentum Hohenzollern-Sigmarin- 
gen 150 000 Mann mit Bferden einquartiert und verpflegt. 
Das war eine ungeheure Belastung, wenn diese Truppenmaf- 
sen im Verlauf von zwei Jahren viermal durc das Fürstentum 
marschierten. Am 5. September traf die Landwehr ein und 
am 12. waren die Truppenmärsche beenbet. Die Solbaten 
müssen mit bem Frieden nicht zufrieden gewesen fein, wie bas 
Wochenblatt berichtet. Frankreich war ihrer Ansicht nac wie- 
herum zu gelinde behandelt worben, unb bie deutsche Frage 
war eben nicht gelöst. Man erwarte von her Eröffnung bes 
Bundestages bie Einigung Deutschlands, schreibt bas Wochen- 
blatt.

Am 23. September 1815 marschierte bas Fürstl. Hohenzoll. 
Kontingent vom Elsaß her wieder in Sigmaringen ein. Deutsch- 
land war einig gewesen im Kampf gegen den gemeinsamen 
Feind, aber ein einiges Reic war es nicht geworben; baran 
waren bie Diplomaten schuld. So dachte bas Heer, so dachte 

bas ganze Vol Deutschlands. Der WWunsc nac einem einigen 
deutschen Reic war allgemein.

Ein halbes Jahrhundert muszte vergehen; nod) einmal muß- 
ten bie deutschen Solbaten nach Frankreich marschieren, bis 
endlic Bismar bas Reich geschaffen hatte. Die Freiheits- 
armee unb bas gange Vol hatten als Folge biefer Kriege ein 
einiges Deutschland erwartet. Deutlich kommt bas im Wochen- 
blatt in ber leiten Ausgabe bes Jahres 1815 zum Ausdruck. 
In einem Gedicht aufs vergangene Jahr mit all feiner Trübsal 
legt ein begeisterter Patriot, vielleicht war es ein sogenannter 
Heimatdichter, alle Wünsche für bas kommende Jahr nieber:

„— unb in bes Jünglings Brust bereite
Des teutschen Mutes Feuerglut,
Komm schwebe himmlisch segnend nieber 
Auf unser teutsches Vaterland
Und schling um nah’ unb ferne Brüder 
Der steten Eintracht Rosenband".

Weiler ob Schlatt
Vor kurzer Zeit würbe bei ber (Serabiegung ber Straffe zwi- 

sehen Schlatt unb Jungingen etwa 45 Zentimeter unter ber 
Erdoberfläche eine Brandstelle angeschnitten, bie neben 
Geschirrscherben auch Reste oon Flachziegeln enthielt. Es han- 
belt sich hierbei um Reste eines Laufes bes früheren Weilers 
ob Schlatt, einer ber zahlreichen abgegangenen Sieblungen in 
ber Umgebung von Hechingen. Eine zusammenfassende Wür- 
bigung biefer Sieblungen wirb mehr als einen neuen Einblick 
in bie Geschichte unserer Heimat ergeben, sie erforbert aber aus- 
gedehnte Vorbereitungen unb Untersuchungen, wenn dieses 
Ziel erreicht werben soll. Immerhin gibt aber eine kurze Zu- 
jammenstellung ber im Schrifttum vorkommenden Daten schon 
einige Anregung.

Die urtundlisichen Nachrichten bes Weilers begin- 
neu mit bem Jahre 1317, in bem am „Dornstag in ber Oster- 
wochen (7. April) ber Müller oon Wiler unb Bertold ber 
Mayer von Wiler bem Ritter Walther, Sehens von Ander 
Bürgschaft leisten1). 1318 tauchen beibe am 9. Juni wieher auf 
als Zeugen für ben Ritter Johann von Salbadingen (Sah 
menbingen) beim Verkauf oon einem Bfund Herrengeld aus 
feinem Hof in Wessingen?) . Den Zusammenhängen nach han- 
belt es sich bei diesem „Wiler" um unsere Sieblung; will man 
bas aber nicht gelten lassen, bann tommen wir ans festen Grund 
mit ber Urkunde oom „Sanft Othmarstag" (26. November) 
1327, in ber Nitter Burkart oon Tierberg bem Kloster Stetten 
fein Gut zu Schlotte, bas Brüli, das der Müller zu Biler 
baut, oertauft3). Wir wissen also, bah zu Weiler eine Mühle 
bestauben hat, daneben minbeftens ein Bauernhof. In ben spä- 
teren Nachrichten ist oon ber Mühle nicht mehr bie Rede. Lei- 
ber finb in ber Urkunde oom 8. April 1393, in ber Ritter Bur- 
chard oon Lichtenstein feinen Weiler ob Schlatt an ben Grafen 
Ostertag ben Aelteren oon Zollern verkauft) zwar alle bei Joh 
eher Gelegenheit üblichen Formeln, aber seine auf ben Flecken 
bezüglichen Nachrichten enthalten. Woher bie Lichtensteiner in 
ben Besitz bes Weilers gefommen waren, ist fraglich, vielleicht 
oon ben verwandten Salmendingern. Daß es sic um einen 
Gtammbesitz ber Lichtensteiner gehandelt habe, gibt bie neue 
Oberamtsbeschreibung oon Reutlingen ohne weiteren Nach- 
weis an5). Wahrscheinlich aber war ber Weiler ein Zubehör zu 
einer abgegangenen Burg, an bie bie Flurnamen „unter 
Honet" unb „honeckshalde" auf bem linsen Starzelufer noch 
erinnern. Reste biefer scheinen freilich bisher noch nicht gefun- 
ben zu fein.

Von 1393 an teilt Weiler bie Schicksale oon Schlatt, Beuren 
unb bem gleichfalls abgegangenen Hof Spechtshart ober Spes- 
hart bei Beuren, mit benen zusammen er bas Amt Schlatt bil- 
bete. Dieses Amt entsprach bem alten Sprengel ber Dionysius» 
firche zu Schlatt. 1402 fiel es bei ber Erbteilung zwischen Eitel- 
friedric unb bem Oettinger an ersteren, war um 1410 an bie 
oon Ow versetzt“) , staub 1424 im Pfandbesit ber Gräfin Hen- 

riette oon Württemberg unb würbe 1435 oon Württemberg 
eingelöst"), um als Morgengabe an Ursula oon Razüns, ber 
Gattin Eitelfriedrichs, verschrieben Zu werben.

Aus späteren Nachrichten fei als wesentlich bie angeführt, 
bie Cramer in feiner Geschichte ber Grafschaft Hohenzollern 
aus bem Hagenschen Lagerbuc entnimmt, nach ber im Jahre 
1544 bie Bevölkerung bes Weilers 12 Seelen ausmachte. Es 
sann sich also höchstens um zwei Familien gehanbelt haben. 
Merians Bild oon 1662 zeigt an ber Stelle bes Weilers ein 
Doppelhaus unb bie Freusberg’sche Forstkarte oon 1733 führt 
ben Wylerhof noch auf.

Auf Grund ber Akten hat ber oerbiente Forscher Hauptlehrer 
Bo[c festgestellt, daß bie Gemeinde Jungingen im Jahre 
1780 ben herrschaftlichen Hof Weiler antaufte; bie gelber wur- 
ben in Heinere Parzellen aufgeteilt unb an Junginger Bürger 
kaufweise überlassen3). Egler spricht in feiner Mythologie, 
Sage unb Geschichte von einer Weilerkirche, bie an Stelle bes 
heutigen Wegkreuzes gestanden haben soll®) . Wenn es einen 
Beweis bafür gibt, daß sich bie Erinnerung an solche Bau- 
werfe in brei Generationen fast völlig oerlieren sann, bann 
liegt er hier vor. Aus ben Aufzeichnungen bes Lehrers Chri- 
ftiau Bumiller oon Jungingen ersehen wir, daß bas Kirchlein 
1810 abgebrochen würbe10). Bumiller, bem wir diese Nachricht 
oerbaufen, fam bei ben Abbrucharbeiten zu Schaben, ein 
Sparren schlug ihm ben Oberschenkel am rechten Fuß ab. Heute 
frägt man bie Einheimischen meist vergeblich nach dem Kirch- 
lein. Selbst in ben Flurnamen hat sic bie Erinnerung nicht 
erhalten, wohl aber erinnern bie Namen Weiler, Weilergarten, 
Weilerösch, Weilerwasen unb Weilerwald auf Junginger Mar- 
fung an bie ehemalige Sieblung. Der Name Weilersteg aber 
ist eine Erinnerung an bie Zeit, in ber bie Killertalstrasze noc 
in einem weiten Bogen auf bem rechten Starzelufer durch ben 
ältesten Teil oon Schlatt führte unb beim jetzigen „Noten 
Kreuz" wieber in bie heutige Straffe einmündete.

Wie einleitend bemerkt, handelt es sich bei biefer Notiz nur 
um einen kurzen Auszug ber vorliegenden Nachrichten. Für 
Hinweise, besonders aber für Mitteilung oon etwaigen münd- 
liehen Ueberlieferungen über bas alte Weiler ob Schlatt, wäre 
ber Verfasser banfbar. W. Baur.

i) Kopialbuc des Klosters Stetten (nac handschriftlichem Auszug) 
Fol. 251.

2) a. a. 0. Fol. 30.
3) a. a. 0. Fol. 256.
4) Mon. Zoll. I. S. 312.
5) 6.465.
6) Mon. Zoll. I. 6. 364 unb 429.
7) Stillf ried-Märker, Zoll. Forschungen, S. 235/241/243.
s) „Zollerländle" Ig. 3, S. 30.
p S. 230.

10) Enthalten in A. Riester „Jungingen im Killertal", roller" 1922.

43




