
Ein Beitrag zu Franz Josef Egenters leben und Dichten
Von Dr. M. Binder- Konstanz

Im Jahr 1836 begründete Josef Fickler, der redegewaltige 
Volksmann, die „Seeblätter" in Konstanz. Er verstand es, sie 
in Kurzem zu einer der einflußreichsten Stimmen der Demo- 
fratie in Süddeutschland auszugestalten, wozu er als Mitarbei- 
ter einige hervorragende Abgeordnete des Badischen Land- 
tages gewann. Im Jahr 1843 trat neben Fickler und dem 
Schriftsteller Johann Nepomut ßetour auch der Dichter und 
Arzt Franz Josef Egenter aus Empfingen in diese Zeitung ein, 
sodaß hier ein durc Begabung ausgezeichneter, für eine kleine 
Stadt merkwürdig bedeutender Redaktionsstab sich in den ge- 
nannten drei Männern zusammenfand. Seiber finb bie Auf- 
säße ber „Seeblätter", soweit sie von den Redakteuren selbst 
geschrieben finb, nicht gezeichnet, es bebürfte baßer sorgfältiger 
Untersuchungen, um auch nur den einen ober anbern Artikel 
einem ber brei Verfasser zuweisen zu sönnen. lebrigens finb 
im Ganzen bie „Seeblätter" bis 1848 ziemlich gemäßigt unb 
man ist erstaunt, wie Egenter im Revolutionsjahr sich plötzlic 
zum Dichter gehässiger unb blutrünstiger Sieber entwickeln 
mochte.

Bevor Egenter nach Konstanz gekommen war, wo er sich im 
Mesmerhaus ber Münsterpfarrei einmietete, hatte er in Stutt- 
gart feinen größten Gedichtband1) unter bem Namen Benedikt 
Dalei herausgegeben. Die barin enthaltenen zahlreichen Schil- 
berungen von Freiburg machen es wahrscheinlich, baß er län- 
gere Zeit, wohl während feines medizinischen Studiums, bort 
gewohnt hat. Die Gedichte finb noch ganz unpolitisch, ebenso 
auc viele in ber Unterhaltungsbeilage zu ben „Seeblättern" 
abgedruckte Sieber; erst in Konstanz bildete er sic zum poli- 
tischen Schriftsteller aus. Im Jahr 1844 erschien eine Abhand- 
lung, gleichfalls unter bem Namen Dalei, über Duell unb 
Ehre2). Die kurz vorhergegangene Duellgeschichte Haber — 
Göler in Karlsruhe, bie verschiedene Opfer geforbert hatte, 
bewog ihn zu biefer äußerst scharfen duellgegnerischen Betrach- 
lung. Verständlich ist es auch, baß ber Sonderbundskrieg in 
ber Schweiz bie Gemüter ber nahen Grenzstadt erregte. Für 
Egenter wurde er bie Veranlassung, feiner menschenfreund- 
liehen (Besinnung in ber Sammlung Milde Lieder) Ausdruck 
zu geben.

Nun kam bas Jahr 48, das auch für Egenter so verheis- 
sungsvol begann. Konstanz wurde ein Brennpunkt ber Volks- 
bewegung. Öffenbar aus den ersten Monaten des Jahres 
stammen einige Gedichte 4) von ihm, bie nur handschriftlich 
vorliegen unb mit anbern revolutionären Gedichten zu einem

Band oereinigt, bem Siteraten Steibel in Konstanz gewidmet 
finb. Sie würben zufällig vor einigen Jahren in Konstanz auf- 
gefunden. Die hier bekundete radikale unb republikanische Ein- 
stellung macht es begreiflich, baß ihr Verfasser als Staatsfeind 
oerfolgt würbe. Nachdem Anfang April Fickler wegen Hoch- 
oerrats verhaftet worben war, ergriff man am 28. April auch 
Egenter unb führte ihn in bas württembergifche Hauptquartier 
in Stockac ab. Von da tarn er nach Bruchsal ins Gefängnis, 
aus bem er erst am 20. März 1849, unb zwar ohne Urteil, ent- 
lassen würbe.

Er wanbte sich nach dem schweizerischen Dorf Emmishofen 
bei Konstanz, in bem damals viele Flüchtlinge ein vorüber- 
geßenbes Asyl fanben, so auch ber Oberleutnant Gustav Hoch- 
ftetter aus Sigmaringen, ber im März 1848 bie hohenzolle- 
rische Volfswehr organisiert hatte. Von Emmishofen ging 
Egenter weiter nach Zürich. Da er jedoc bie oerlangte Kau- 
tion nicht zu stellen vermochte, so floß er nac Frauenfeld, wo 
er im Hause des Buchhändlers Chr. Beyel gastfreundlich auf- 
genommen würbe. Ihm hat Egenter es zu verdanken, baß 
feine „Rosenlieder"5) im Jahr 1850 gedruckt würben. Ueber 
diese Sammlung von leichten, oft an Heineschen Stil erinnern- 
ben Siebesliebern, bie unter seinem wirtlichen Namen er- 
schienen finb, sagt ber Dichter im Sorwort, sie feien „ein Er- 
Zeugnis außer aller Berührung mit bem politischen Gebiet unb 
bürsten als unschuldige Kinder feine Muse selbst in ben Kreis 
des strengsten Kriegsstandes unb Standrechtes ohne bie min- 
beste Gefährdung sich wagen".

Wie ber weitere Aufenthalt Egenters in ber Schweiz sich 
gestaltete unb ob er von da wirtlich nac Amerika zog, wie 
bisher angenommen würbe”), barüber fehlt es vorläufig an 
zuverlässigen Nachrichten.

1) Benedikt Dalei, Gedichte. Stuttgart 1842.
2) Benedikt Dalei, Ueber Duell und Ehre. Mit besonderer Rücksicht 

auf Studentenduelle. Konstanz 1844.
3) Benedikt Dalei, Milde Lieder. Nac bem Jesuitenkampf im No- 

oember 1847. Zum Besten ber schmerzbetroffenen Familien 
betber Parteien. Bern 1848.

4) Im Stadtarchiv Konstanz aufbewahrt. Eine Abschrift befindet sic in ber „Heimatbücherei" in Hechingen.
5) Franz Jojef Egenter, Rosenlieder. Frauenfeld 1850.
6) Da außer ben kurzen biographischen Notizen in Hoblers „Dich- 

terftimmen aus Hohenzollern" nichts über Egenter besannt ist, 
so wären weitere Beiträge aus feiner Lebensgeschichte feßr er- 
wünscht.

Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte einiger hohenzollericher Gemeinden
Von Dr. Franz Haug- Rottenburg

III.

Rothenlachen
Besteht aus 5 Familien in ebensoviel Wohnungen, 2 finb 

ganze, 1 halber Bauer, 2 finb Tagwerker. Die 3 Pflüge finb 
bespannt wie üblich. Die ganzen haben 45 I, ber halbe 18, bie 
Taglöhner 3 3, insgesamt 117, bazu 31/2 M (Bärten unb 35 
Einmähderwiesen, barunter 3 M Holzwiesen. Nur 1 M ist 
Zweimähbig. % des Zehnten gehört Kl. Wald, ber Rest Kö- 
nigsbronn. Ehrschat ist für einen ganzen Bauern 30 fl, ben 
halben 15—16, bie 4. (Barbe Landgarbe, dazu tommt als Ab- 
gäbe in Selb 4 fl. Bleben 14 Pferden finb 13 Stücf Melkkühe. 
Schulden 72 fl, laufende 295.

Ruhestetten
Der Weiler hat 9 Steuerzahler in ebenfooiel Wohnungen; 

bie Zahl stimmt aber irgenbwie nicht ganz, denn es werben 6 
ganze Bauern, 1 Zweiröszler unb 1 Tagwerker genannt, bie 
6 Pflüge mit ber des öfteren genannten Bespannung; auch ber 
Sölbner hat einen Pflug zu feinen 6 I. Der größte hat 50, 
bie mittleren bis 40 unb 45, bie kleinen 6 I, zusammen 285 I.

5 M Särten, 137 M Ried- unb Holzwiesen mit feßr mangel- 
ßaftem Ertrag. Der Zehnte ist im Besitz bes Spitals Ueber» 
lingen zu 23, ber Res geßört Königsbronn. Der Ehrschat ist 
20—30 fl; als Landgarbe liefern sie bie 3. ober auch 4., an 
Selb 9—10 fl ab. Viehstand: 23 Pferde, 28 Milchkühe. Schul- 
ben 517, laufenbe 408 fl. Weide unb Hozrecht wie schon ge= 
nannt.

(Baisweiler
hat 3 Familien in ebenfooiel Behausungen, alle Bauern, 1 
Waldischer, 2 Königsbronnifcße. Zahl ber Pflüge: 5 mit 4 
Rossen zu bespannen, ber waldische Hof ist Schupf-, bie an- 
bereu Erblehen; ersterer hat 72, bie anbern 90 bezw. 54 I, 
Zusammen 216. 1 I gibt im Durchschnitt 60 Sarben Sommer» 
unb 30 Sorben Winterfrucht. Böeiterhin 3 M Sorten, 69 M 
Einmähder, babei 38 M Holzwiesen. Der Zehnte gehört allein 
Königsbronn, Wald ein wenig. Der Kl. Waldische Bauer hat 
als Ehrschatz 40—50 fl, bie anbern eine Keine Anerkennungs- 
gebühr, ersterer zu Mltr Roggen, Seefen unb fjaber, bie an- 
bern 23—25 MItr zu entrichten, ber waldische hat ungemeffene, 
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die andere gemessene Frohn. Wie alle waldischen Orts ist die 
Steuerhöhe ungefähr 5%. Viehbesit: 22 Pferde, 16 Melkkühe. 
Der Waldische Hof hat laufende Schulden 253; Holz erhalten 
sie von den beiderseitigen Herrschaften. Der Weidgang führt 
in die Wälder und die Brac bis nac dem Hheuet, ist aber 
schlecht.

Reischac
besteht aus 2 Höfen, hat aber 4 Familien, ebensoviel Woh- 
nungen und Pflüge, von denen sie aber bloß 2 brauchen. Sie 
haben auc viele Güter auf Pfullendorfer Gebiet, die sie dort 
versteuern, und benötigen auf den Pflug 4 Pferde. Im übri- 
gen sind sie leibeigen und schupflehenbar. Der bebeutenbfte 
Bauer hat 48—51 I, zusammen 100 3; sie messen aber ihr 
Feld bloß nac bem benötigten Saatgut; 9 Viertel reicht 
für das, was sie Jauchert nennen. Die Sommerfrucht ergibt 
bloß 20 (Barben, bie Winterfrucht wie an andern Orten. Die 
Gärten umfassen 312 M. 45 M finb ein-, 3 zweimähdig; 1 M 
ist Holzwiese. Der Zehnten gehört Königsbronn, Wald hat 
bloß einige Neubruchzehnten. Der Ertrag des Zehnten (ob 
insgesamt, ober bloß ber Königsbronner, ist nicht auszu- 
machen) ist 6—7 Mltr. Der Ehrschat ist 40 fl, ßanbgarbe bie 
3. ober 4. Frohn unb Steuer machen an 100 fl, wie sonst im 
Amt 3 fl 8 er. Viehstand: 16 Pferde, 14 Kühe. Laufende Schul- 
ben: 200 fl.

Kappel
Wie in Reischach, aber mit 3 Pflügen. Die beiben Bauern 

unb Söldner haben miteinander 76—80 I, lauter Roggenfeld, 
zu dessen Ansaat sie auf bie I 6 Viertel rechnen; ber Ertrag 
ist 30—40 Garben, bereu 100 rb. 3 Mltr geben. Die Sommer- 
frucht erträgt bloß 20—30 (Barben. Bleben 1 M (Barten haben 
sie noc 40 M schlechte einmähdige Wiesen. Der Zehnte ge= 
hört bem KI. Wald, was er einträgt, wissen sie nicht, denn 
Zehnten unb ßanbgarbe werde miteinander eingeführt. Sie 
müssen 20—25 fl Ehrschat bezahlen, als ßanbgarbe bie 4. 
unb an Steuern ben oben genannten Satz. Die Frohn ist un- 
gemessen. Viehstand: 13 Zugtiere, davon einige verstellt, 11 
Melffühe. Schulden 400, laufende 100 fl.

Wegen ber brei KI. Waldischen Orte Gaisweiler, Reischac 
unb Kappel legte ber anwefenbe waldische Oberamtmann Ver- 
wahrung ein, benn 1628 feien sie nicht in bie Steuer einbe- 
zogen morben, stehen auc nicht im östreichischen Lehenbrief, 
sie feien rein ritterschaftlic unb als Seelgerät ans Kloster ge= 
kommen. Wegen bes Niedergerichts haben sie 3. Zt. Meinungs- 
verschiedenheiten mit Pfullendorf. Die (Büter liegen meist 
außerhalb bes waldischen Bezirks, bie Steuer gehöre also 
bloß nach Wald unb dessen Besitz. Reischac fei ritterschaftliches 
(But gewesen, unb durc eine im Kloster eingetretene Witwe 
biefem zugebracht. Da es aber ursprünglich bloß als Scheuer 
errichtet morben fei, fei es natürlich in ber Steuerbeschrei- 
bung oon 1628 nicht enthalten. Kappel gehöre bem bort woh- 
nenben Pfarrer unb fei bem Kloster einoerleibt unb jetzt Fi- 
liale von Walbertsweiler; es fei nicht erroiefen, daß es im 
Lehenbrief bezw. in ber Steuerbeschreibung oon 1628 enthob 
ten fei. Man lasse es nicht besteuern.

Der Kanzler sagt, alle brei Orte stehen im fürstlichen Lehen- 
urbar oon 1578; sie haben auch jeweils bie öftr. Grbhulliqunq 
leisten müssen.

Der Oberamtmann erinnerte auch baran, baß im Amt Wald 
rb. 80 3 Acker unb 60 M Wiesen, bie auf Pfullendorfischem 
unb fürstenbergischem (Bebiet, aber borthin nicht in bie Steuer 
gelegt merben. Er bat meiter auf eine Aeuszerung ber Stabt 
(wohl Sigmaringen) hin, bie Waldischen ruinieren bie Stabt, 
daß man sie davon abtrennen möge. Der Kander aber wider- 
spricht, megen etwaiger nachteiliger Folgerungen werbe ber 
Fürst dies nicht zulassen; wenn man zu flogen habe über bie 
Verwaltung, möge man es beim Fürsten anbringen.

Kalkreute
Als Vertreter dieses Weilers erschienen ber Schultheiß 

Matthäus Hübschle unb Josef König ber Gemeind. Die Ge- 
meinbe zählt 7 Steuerpflichtige in 12 Häusern, es finb 7 ganze

Bauern unb 5 Taglöhner, bie nicht oerbürgert finb, barunter 
je ein Schneider, Schmied unb Weber. Sie haben aber 11 
Pflüge, bie aber nicht alle oon Blöten finb, unb bespannen sie 
mit je 4—5 Blossen. Der Besitz ist Schupflehen, wenig ausge- 
nommen. Ein guter Bauer baut 58—60 I, ber mittlere 30 
bis 34, ber geringere 14—26 I, in allen brei Deschen 203 3 
Schupflehen, unb 68 3 Eigengut, woüon 30 3 von Pfullen- 
borf um je 11 fl 15 er ersauft mürben. Genaues Maß haben 
sie aber feines; als hinreichendes Saatgut für 1 3 sehen sie 
7—9 Viertel an. In guten Jahren erhalten sie aus einem 
guten Acker bis zu 100, bie mittleren 50—60, bie geringen 25 
bis 30 (Barben; aus 100 (Barben erhalten sie in guten Jahren 
4, in schlechten 3 Malter Pfullendorfer Mesz. Die (Bärten um- 
fassen 412 M unb 77 M einmähdige Wiesen, alles Schupf’ 
leben, 3 M finb Eigentum.

Der Zehnte gehört bem Kloster Salmansweiler unb beträgt 
rb. 1000—1400 (Barben, je nac Güte bes Jahrs.

Chrschat ist zu reichen oon ben guten Höfen 150, mittlere 
100, bie geringen 50—60 fl, an (Bülten insgesamt 9212 Mltr, 
dazu eine Seefahrt unb an Geld 56 fl 271/2 er. Hofzinse, 
Steuern, unb Frohngeld auszerdem 87 fl, dazu Hühner unb 
Eier. Ihre eigenen Aecker, bie sie bloß verkaufen sönnen, 
schätzen sie je nach Güte auf 50, 25 bezw. 10—15 fl.

Die Steuer wirb verrechnet, indem 1 3 Eigentum zu 4 er, 
lebenbare zu 2 er, Wiesen ebenso, Pferde unb Zugstiere zu 
je 4 er, sonst nichts angeschlagen wirb. Eine einfache Steuer 
ergibt aber doc 53 fl. Der beste Bauer hat an Vieh bis 16, 
ber mittlere 10, ber geringe ebensoviel, insgesamt 53 Stück 
Zug- unb 35 Stück Milchvieh.

Schulden hat bie Gemeinde 280, laufend 100, bie Privaten 
510, laufend 570 fl. Von ber Herrschaft erhalten sie Brennholz. 
Die Weide ist schlechte Waldweide in Salemschen Wäldern.

Rengetsweiler
Aus biefem sigmaringischen Dorf erschienen Johann Schnei’ 

ber, Schultheis, Christof Bosc b. Gerichts unb Hans Zimmer- 
mann ber Gemeind. Das Dorf hat 16 Steuerpflichtige mit 16 
Wohnungen unb 2 leeren Hofstätten, barunter ein „unbestän- 
biger" Wirt, je ein Schneider, Weber unb Siebmacher, 4 
ganze, 3 halbe Bauern, 2 Zweiröszler unb 2 Taglöhner. Zu 
ben vorhandenen 8 Pflügen finb je 4 Blosse nötig, ber ganze 
(Brunb unb Boden ist Schupflehen. Auszer ben noch öd lie- 
genben Aeckern hat der ganze Bauer 30 I, ber mittlere 15 
und 18, bie Zweiröszler 8—10, bie Gesamtflur umfaßt 185 3 
Schupflehen- unb 57 3 eigene Aecker. Auc hier ist bas Maß 
ungenau; sie rechnen aber 8—12 Viertel als Saatgut auf 1 I. 
Der Ertrag ist im Durchschnitts jaßr je nach Güte 50—60, bezw. 
30—40, be^w. 10—15, unb 100 (Barben ergeben 4 Malter 
Pfullendorfer Mesz. Dazu 3 M Gärten unb Bainten, 2 M 

Schupflehen, 10 M einmähdige eigene, 40 ebensolche Schupf’ 
lehenwiejen, 3 M zweimähdige Lehen- unb 2 9 solche Eigen- 
wiesen. Der Zehnte gehört dem Kl. Wald, Ertrag nicht be= 
sannt.

Der Ehrschatz schwankt zwischen 30 unb 50 fl, unb bie 4. 
(Barb von ben 4 waldischen Höfen unb einem Gütle; aus ben 
Heiligenäckern 14—15 Mltr Veefen unb Haber. Diese 5 Wal- 
dischen Höfe haben ungemeffene Frohn unb geben an Martini 
außer ben Hühnern unb Eiern noc rb. 9 fl. Die eigenen 
Aecker geben nichts. An Sigmaringen wirb abgeführt 82 fl 
Steuer, Frohn- unb Weingeld, 2 Malter Bloggen unb 6 Mal- 
ter 12 Viertel Haber Sigmaringer Mesz. Die Eigentümer 
schätzen die 3 zwischen 10 unb 30 fl, bie Wiesen mehr.

Die Steuern werben in ber Form umgelegt, baß eine Che 
10 er, ein Haus 4, ebensoviel eine eigene I, eine lehenbare 
bloß 212 er, bas Zugvieh 2, bas Milchvieh 1 er bezahlt. So er- 
gibt bie einfache Anlag 30 fl, ändere sich aber jedes Jahr.

Der beste Hof hat 15 Stücf Vieh, ber mittlere 9—11, bie 
geringsten 4—5, alles in allem 36 Stücf Zugvieh, Milchvieh 
60 ohne bas Einstellvieh, bas bis zu 30 Kühe betrage.

Die Gemeindeschulden belaufen sic auf 450, bie aufgelau- 
fenen Zinsen 200, bie prioaten aber 2200 fl. Die Weide ist 
Waldweide, unb wirb als schlecht dargestellt; bie ßeute er= 
halten wohl Brenn-, aber fein Bauholz.
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