
müssen mit 4 Rossen bespannt werden. Die Güter sind alle 
Erblehen, bis auf ein Schupflehen.

Sie beiden grössten Sauern haben 36 bezw. 40 I, die an- 
dern 15 bis höchstens 24, die Zweiröszler 2, 4, höchstens 6 I, 
alles in allem 428 I lehenbares und 1112 I eigenes Feld, 
ziemlich lettige Böden. In guten Jahren aber trägt der Boden 
doc 80—100 (Barben, andere bloß 40—30, und 100 ergeben 5 
Mesztircher Mltr. Die Wiesen sind 8 M eigene, 1741 9 ein- 
mähdige Lehenwiesen. Der Zehnte gehört der Herrschaft Gu- 
tenftein und ergibt in guten Jahren 14—1500 (Barben; man 
wisse aber auc schon von 2000 (Barben.

Aus einer I hoben sie an die Herrschaft abzuliefern: 4 S 
Seefen ober Haber, bie 4 Inzighofer Höfe haben eine „besetzte 
Gült" an Soggen ober Haber, bie (Butenfteiner geben neben 
ber Fruchtgüit auf Martini noch 2—6, sogar 8 fl, daneben 
Hühner und Eier.

Sie besten Höfe gelten 12—1300 fl, bie anbern zwischen 2 
unb 600, eine I eigenen Ackers gilt 50—80, eine I Wiesen 

30 fl.
Sie Ortssteuer wird in ber Weise erhoben, daß eine ange- 

blümte I 2 er, eine M Wiesen 2 Pfennig, ein Roß 2 er, ein 
zweijähriges 6 hir; Kühe unb Stiere werden wie Pferde in bie 
Steuer gelegt, Schafe unb Schweine müssen mit 1 Bf ver- 
steuert werden, eine Ehe gibt dazu 4, eine Witwe 2 er. Sie 
einfache Steuer baraus ergibt bann 20 fl.

Ser Jiehbesitz ist 48 Pferde ober Stiere, 64 Kühe. Sie 
Schulden betragen 5691 fl. Holz erhalten sie für sich von der 
Herrschaft. Sie Weide ist gut.

Aus ben einzelnen Ausführungen war ersichtlich, wie ver- 
schieben an ben einzelnen Orten bie Gemeindesteuern gehend- 
habt wurden; durc bie von ber Steuerbereitungsfommission 
geschaffenen Unterlagen mar es möglich, nach einem im Bor- 
aus festgesetzten Fusz bie an bie österreichische Landschaftskasse 
in Ehingen abzuführende Steuer ber einzelnen (Bebiete festzu- 
stellen. Wir bemerken, menn mir die Steuerfestsetzung als Gan- 
zes betrachten, eine entschiedene Benachteiligung ber Stäbte; 
für unser (Bebiet tritt bas nicht so sehr in Erscheinung. In 
einem, ebenfalls im Stadtarchiv Rottenburg erhaltenen Receß 
finb bie Festsetzungen enthalten: auf Stabt und Grafschaft 
Sigmaringen entfielen 16, Stabt unb Grafschaft Seringen 8, 
Herrschaft Wald unb Herrschaft Gutenstein je 5 Sölb. Sie 
Höhe ber Sölb ist leider bis jetzt noch nicht genau festzustellen, 
sie mag zwischen 80 unb 90 fl betragen haben. Sie Umlage auf 
bie einzelnen Sauern ober (Bemerbetreibenben sollte nach den 
gleichen Grundsätzen erfolgen, roie sie selber für bie einzelnen 
(Bebiete erfolgt mar.

In ber Steuerfestsetzung, bie 1724 neu gemacht mürbe, ent- 
fällt auf Seringen 7 712 Zehntel, Gutenstein 5 5 11/16 
Zehntel, unb Wald 6 71/2 Zehntel, Sigmaringen ist nicht 
mehr genannt.

Vom einstigen Weinbau im Stunzachtal
Von 9. Schaitel

Im Jahre 280 hatte ber römische Kaiser Probus ben Wein- 
bau für bie eroberten Provinzen freigegeben. Somit mar ber 
Weinstock, fomeit er unseren Vorfahren nicht schon von Gal- 
lien her besannt mar, auch nach Süd- unb Südwestdeutschland 
gekommen, in jene (Bebiete, bie bie Römer burch Schutzwälle 
unb Standlager gesichert hatten. Sie Gegenden aber, bie ab- 
feits ber Garnisonen lagen, unb bas eigentliche Germanien 
kannten zur Römerzeit noc seinen Weinbau. Hier erfolgte 
feine Einführung erst mit ber Christianisierung ber Bevöl- 
terung, oor allem durc bie landwirtschaftlichen Musterbetriebe 
ber Klöster. So trat bie Rebe unter bem Einfluß ber Kirche 
ihren Siegeszug durc ganz Deutschland an; überall, wo Klö- 
fter unb Kirchensitze entstauben, mürbe auch ber Weinstoc ge- 
pflanzt, in Mecklenburg mie in Pommern, am Main mie jen- 
feits ber Weichsel! Um 1500 bürste ber Weinbau in Deutsch- 
lanb seine größte Ausdehnung erreicht haben, um baun im 
nächsten Jahrhundert sich rasch von allen Gegenden zurückzu- 
ziehen, in benen Soben unb Klima bem Weinstoc nicht [on- 

derlic zusagten.
Daß einstens auch im Vorland ber Schwäbischen Alb, an 

ben wenig fruchtbaren Keuperhängen bes Stunzachtales, Reb- 
bau getrieben mürbe, taun bemnach jenen nicht überraschen, 
ber von bem Dasein ber oeiben Klöster Kirchberg unb 
S ernst ein Kenntnis hat. Links der Straffe Bernstein—Kirch- 
berg, beginnenb an her Bernsteiner Kirche, dehnten sic bie 
Rebanlagen bis auf bie Höhe hinauf aus. Mit südlicher unb 
südöstlicher Front, lagen sie 500 bis 550 Meter über bem 
Meere. Ueber bie teilweise steilen Hänge hin zogen terrassen- 
förmig aus Bruchsteinen gefügte Weinbergmauern, von benen 
Reste heute noch zu sehen finb. Ein Groszteil ber ehemaligen 
Weinberge mürbe in bem letzten Jahrhundert aufgeforstet, 
was übrig geblieben, mirb als Schafweide genutzt (siehe Wald- 
name „Weinberg" auf Blatt 119, Topographische Karte Würt- 
tembergs, 1 : 25000). Kirchberger Weingärten lagen ferner zu 
beiben Seiten ber alten Staig Heiligenzimmern—Kirchberg, 
in „Plessings Halden" unb „Rittimanns Halden", mie mir in 
einer Urkunde vom Jahre 1452, über Weidgang, Trieb unb 
Trat lesen. Auc im Esc Braunhalden, links ber Straffe 
Sernftein—(Bruol, heute ebenfalls Wald, hatten bie Kirchber- 
ger Klosterfrauen meitere Rebgüter angelegt, bie zum Teil als

Lehen ausgegeben maren. Mit Brief oom 1. 3. 1597 verkauft 
Jakob Kell, ein Bfründner im Spital zu Horb, an Hans Schlich- 
ter, Pfründner in Kirchberg, feinen Weinberg von anderthalb 
Räuchert an ber Braunhalden samt Vorlehen, Häuslein unb 
Zubehör um 70 Gulden. Davon finb 50 (Bulben bar zu zahlen, 
während 20 fl als „Hauptgut" bem Kloster verschrieben unb 
jährlich mit einem (Bulben zu verzinsen finb. Als Landgarbe 
b. i. Gült finb bem Kloster als Lehensherrn, ber zugleich das 
Kelterrecht hat, ber 4. Teil bes Ertrages unb ber Keltermein 
zu geben. Auc ber Weinzehnte gehört nach Kirchberg, weil 
das Grundstück auf ber Kirchberger Mar liegt. Mit Urkunde 
oom 1. März 1597 merben Schlichter bie ermähnten 20 Gul- 
ben Hauptgut samt Zinsen nachgelassen, weil Käufer ben 
Steingarten beträchtlich vergröszert unb mit oiel Unkosten unb 
Fleiß wieder in guten Staub gefeilt hat.

Mit bem Weinbau im Zusammenhange steht bie Verehrung 
bes hü Urban, bes Schutzpatrons ber Winzer. Eine alte 
Kirchenfahne im Pfarrhof zu Heiligenzimmern zeigt auf ber 
einen Seite ben hl. Wendelin als Viehhirten, auf ber anbereu 
ben l)ü Urban mit ber Tiara auf bem Haupte unb bas Papst- 
kreuz in ber linsen Hand; daneben einen schwebenden Engel, 
ber in eine untergehaltene Schale eine Traube auspreszt. Zu 
Rüssen bes Heiligen sieht man bie Gebäulichkeiten Bernsteins, 
rechts einen Steinberg unb barin arbeifenbe Klofterbrüber.

Auf Gemarkung Heiligenzimmer n finb Steinberge 
erstmals für bas Jahr 1361 urkundlich nachgewiesen. In einer 

ergament-Urkunde oom 4. April bes genannten Jahres wer- 
ben bie Einkommensverhältnisse bes Pfarrherrn Burkhart von 
„Horgazimbern" klargelegt, mobei auch von dem Zehnten aus 
ben „Stingerten" unb von 60 Maßz Stein bie Rede ist. Stein
gärten maren zweifellos an bem Süd-Südwestabhang bes 
Withau unb bes Käpfle angelegt, welche Fluren „Steinberg" 

unb „Bleuer Steinberg" genannt merben, unb heute noc 
einige Steinftöcfe unb Spuren verfallener Steinbergmauern 
aufweisen. Beide Esche finb ziemlich steile Halden mit etwa 
50 unb 25 Parzellen oon je 3—4 Ar Grösze, bie meist nur ein- 
mal gemäht merben sönnen, aber ein kräftiges, würziges Futter 
liefern. Steinberge maren auch angelegt am „Xannenrain" 
unb am „Sentberg", bie beibe südliche Sage haben, und heute 
als gute Obstgelände geschärt finb. Daß auc ber Heilige Wein» 
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berge hatte, geht aus den Rechnungen St. Patricii hervor, die 
vom Jahre 1667 an vorhanden sind. In diesem Jahre schul- 
den Jakob Frey, Jung Hans Bisinger und Hans Heller aus 
drei Vierteln Reben 5 Kreuzer und 334 Heller. Stoffel Bisin- 
ger zinst aus 2 Vierteln Reben 9 Kreuzer 334 Heller, ferner 
aus einem Weinberg 1 Kreuzer und 534 Heller. Servatius 
Wert zinst aus einem halben Morgen Dieben 9 Kreuzer und 
334 Heller, Jörg Gültgleic aus einem Viertel Dieben 2 Kreu- 
zer und 52/4Heller, Hans Kot und Hans Heller aus 3 Vierteln 
Dieben 5 Kreuzer und 434 Heller. Im Jahre 1792 beschwert 
sic Pfarrer Lazzaro beim fürstlichen Oberamt wegen schlech- 
ter Zehntreichung. Uebermütige Hüterbuben hätten ein Wein- 
berghäuschen angezündet, ein Weinberg-Schüt fei überhaupt 
nicht bestellt, während anderwärts nicht einmal die Besitzer 
zum Traubenschneiden in die Weinberge eingelassen würden! 
In Heiligenzimmern mürben die ßeute darnac trachten, bie 
schönsten Trauben vor ber ßefe herauszuschneiden und sie in 
Körben nac Kirchberg, Rosenfeld, Solingen unb Sulz zu ver- 
saufen. Nur bie minberroertigen, unreifen Trauben fämen in 
bie Kelter unb mürben verzehntet. Einige Weinberge feien 
auc schon ohne Anfrage unb Erlaubnis ausgehauen unb 
„unterschiedlich" angepflanzt worden. Niemand habe aber bis 
jetzt baran gedacht, von ben neuen Früchten ben Zehnten zu 
reichen. Auc Kirchberg scheint auf Heiligenzimmerner Mar- 
fung Weinberge ober Rechte an solchen gehabt zu haben, benn 
1814 erhält ber Pfarrer ben Weinzehnten in feiner Gemeinde 
unb von Kirchberg ein Ohm „^insmein".

Auc für G r u o 1 ist ber Weinbau schon 1361 nachgewiejen. 
Nac bem Kirchberger Kopialbuc vermachte bie Mutter des 
Diitters Friedric oon Weitingen ihrer Tochter Katharina, 
einer Klosterfrau zu Kirchberg, bie man nennt „oon Viburg", 
ihren Weinzehnten zu Gruol. Dieben ber Pfarrei hatte auch 
bie Herrschaft ausgedehnte Weingärten unb zwar in ber 
„Krafthalbe"! Es muß bies wohl jener breit hingezogene 
Hang mit süd- unb füböftlicher Front gemefen fein, ber auf 
ben Karten als Weinberghalde eingetragen ist unb rechter 
Hand liegt, menn man oon Gruol nach Kirchberg wandert. 
Auf ber Höhe ber Weinberge verläuft bie Gemarkungsgrenze 
Gruol—Weildorf, hier einmähdige Berghalden, bort Tannen- 
wald. Nac einem Auszug aus bem Gruoler Urbar durc 
Pfarrverweser Justus Silberradt oom Jahre 1671 „gibt bie 
Herrschaft Zollern einem Pfarrer zu Gruol aus ben eigenen 
Weingärten .. in ber Krafft Halden zu Herbstzeiten jährlich 
8 Viertel Weinvorlaßz. Dazu erhält ber Pfarrer aus den ber 
Herrschaft Zollern(-Haigerloch) lanbgärbigen Weingärten in 
ber Craffthalden ben Weinzehnt zum halben Teil, mie in ber 
Herrschaft Ernewerung zu Haigerloch angezeigt wird".

Sie Landgarbe b. i. Gült bestaub auc hier im vierten Teil 
des Ertrages. Silberradt manbte sich am 30. Juli 1671 per- 
sönlic an ben Fürsten Meinrad mit ber Bitte, bafür zu sor- 
gen, daß bie alten, urbarmäszig belegten Rechte ber Pfarrei 
bezüglich des Weinbezuges gemährt mürben. So stehe bem 
Pfarrer zu Sruol oon ben eigenen 4teiligen Weinbergen, noch 
ber 20. Teil zu. Ser Rentmeister zu Haigerloch, bem des 
Pfarrers supplica zum Bericht überfanbt worden maren, ant- 
mortete, daß er in ben Büchern feiner Vorgänger Nachschau 
hielt, auch Einblic in ein Urbarium nahm, auszerdem alte 
ßeute in Sruol vernahm, welche besonnen, daßz vor bem 
Kriege ber 20. Teil in ber Kelter einem Pfarrer alle Zeit fei 
ausgefolgt morben. Sa es aber bie Pfarrer unterschiedlich ge- 
halten, nur ber jetzige sich ber Sache besser erkundigt unb ex 
urbario beigefügt erweisen tut, also merben E. S. hierüber 
gnäbigft befehlen, mie man sic künftig bamit zu verhalten! 
In Sruol feierte man nach Hodler bas gest des hl. Urban 
bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit einer Prozession zu 
ben Weingärten.

Daß es in manchen Jahren, wohl hauptsächlich infolge ber 
klimatischen Verhältnisse, menig ober gar feine Trauben gab, 
erhellt aus bem Unterhaitsvertrag oom Jahre 1621 für bie 
Witwe des Srafen Johann Christoph oon Hohenzollern-Hai- 
gerloch: Wenn Wein gedeiht, so soll bie Sräfin Witwe oom 
Vorlaßz anderthalb Fuder Haigerloch Eic unb Gewächs unb 
für anberen ßanbmein an Selb jährlich 100 fl., menn aber 

sein Wein wächst, mie ( e i b e r oft geschieht, eine Ab- 
lösung oon 160 fl erhalten.

Ueber bie Süte des We i nes gibt uns vielleicht ein 
Vergleich zwischen ben Preisen verschiedener Setränfe einige 
Anhaltspunkte. In einer Urfunbe oom Jahre 1686, betitelt 
„Designation was bes Sotteshaus eigentümlicher Weyher zu 
Zimmern ungefähr kostet", sind unter anberem ben Taglöh- 
nern neben 50 ßaib Brot 52 Maß Most gegeben morben, bas 
Maßz zu 4 Kreuzer gerechnet, während bie Fuhrleute 40 Maß 
Wein in zwei Fäzlein erhielten, jedes Maß zu 5 Kreuzer ge= 
rechnet. Demnac mirb mohl ber Wein nicht viel besser ge- 
wesen fein als ber Most! An Karfreitag 1763 besetzte bekannt- 
lic megen Waldstreitigkeiten mit Rosenfeld ein mürttembergi= 
fches Dragonerkommando ben Ort Heiligenzimmern für brei 
einhalb Tage. Sa ber „Herr Ober-Offizier sich mit Suite" im 
Bfarrhof einquartiert hatte, reichte Pfarrer Soebel unter bem 
19. Mai 1763 eine spezifizierte Rechnung für Quartierlaften ein, 
aus ber mir folgende Preise entnehmen. Sas Maß Bier 
foftete 5 Kreuzer, bas Maß Talwein 12 Kreuzer, ber Neckar- 
mein 24 Kreuzer! Ser Talmein, in ber Driginalrechnung mit 
bem Zusat „aus unserem Keller", mar zweifellos ein Ge- 
wächs aus bem Stunzachtal, nur halb so teuer mie ber Neckar- 
mein, ber oermutlich aus ber Rottenburger Segenb stammte. 
Aus einem meiteren Schriftftücf desselben Jahres geht hervor, 
daß bie Wirte Wein zu 12 Kreuzer ausschenkten, also offen- 
bar heimisches Gewächs!

„Wie es mit bem ßefen unb Ustrucen zur 
Herbstzeit gehalten werden", barüber enthält eine alte 
Landesordnung folgendes: Es soll feiner im Herbst lesen ohne 
Erlaubt bes Oberamtmannes unb ber Weingartmeister, bei 
Peen 3 Pf. Heller. Es soll auch feiner anbersmo in feiner 
anberen Kelter noch tragen, trucfen, bann allein in m. gnädi- 
gen Herrschaft Keltern. Darzu soll feiner faiu trauben in feine 
behausung Tragen unb bafelbft austrucfen, fonbern in b e i = 
ben Keltern, ein jebroeber bas fein in bie Kelter, barinn 
er gehört, füren, mo aber so menig in ben Weingärten ftünbe, 
bas sie es in bie Kelter nit führen mellten, soll es doc mit 
ber Obrigkeit Wissen unb Vergunden, fein auszutrucken be- 
schehen, bei Peen 3 Pf. Heller."

Daß in Sruol unb Weildorf herrschaftliche Kel- 
tern maren, bars aus bem Keltermeister-Eid geschlossen wer- 
ben. „Su sollst schwören bei Sott unb allen feinen Heiligen, 
bah Du alles, mas an Trauben unb Trestern in bie Kelter 
fommt, ordentlic unb wohl druckhen, ber Herrschaft ihren 
Keltermein, mie bishero gebräuchlich, nit anders, fleißig ab- 
nehmen unb bas ist, ohn Abgang in ein Fas ober ein anberes 
Geschirr tun, nach aller Möglichkeit fürftehn, bah auc jebem 
bas {einige wohl bemahrt fei, niemanb aus einem anberen 
Faß ohne bes interessierten Konsens trinfen lassen, noch also 
über bie Trester unb Stauben laufen lassen, fonbern sie baoon 
treiben. Sa sie nit tun, selbigen Abend bem Vogt oon Gruoln 
ober Weyldorff ober men er oon ben Beamten oom Vögten 
gehoben hoben mag, solches anzeigst, in Summa alles bas 
tun sollst, mas einem treuen aufrichtigen Kellermeister meiter 
wohl anfteht, alles getreulich unb ungefährlich!"

Mit ber Säfularifation oon Bernstein unb Kirchberg im 
Jahre 1806, mar auch dem Weinbau auf biefen Semarfungen 
bas Tobesurteil gesprochen. Sie Pächter sonnten nur solche 
Kulturen anbauen, bie ihnen eine möglichst hohe Verzinsung 
ber Pachtsumme unb des im Betriebe angelegten Kapitals 
versprachen, wozu begreiflicherweise am allermenigften bie 
Rebe gehörte! So ging ber württembergische Staat als Ei- 
gentümer auch bald baran, alles ßanb, das sich nicht als 
Acker unb Wiese nutzen lieh, aufzuforsten. In Sruol unb Hei- 
ligenzimmern mürbe noch fast ein halb Jahrhundert länger 
Weinbau getrieben. Sann verdrängten bie aufblühenden 
Brauereien, ber billige Apfelmost, ber Qualitätsmeinbau, des- 
fen Erzeugnisse ein entmicfelter Verkehr nach bem galten ber 
innerdeutschen Zollschranken rasch liefern sonnte, bie Befrei- 
ung bes Bauern oom Anbauzwang, unb nicht zuletzt auch das 
Verbot, ben Wein zu „würzen", auch hier ben letzten Wein- 
ftocf.
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